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Beitrage zur Politik und Kriegfuhrung 
• 

Hessens im Zeitalter des 30 j ahrigen Krieges. 
Von 

Franz von G eyso, Oberst a, D. 

In h a Its" V e r z e i c hili s. 
Vorwor t 2. l. Uberblick Gber die Lage. Doe Reichskanzlcr Oxcn

sticrna uod del' Widerwillen KllIsachscns gegen die schwcdische Fi.ihrung. 
Die verschiedellen Kriegsschaup liitze, die niedcrsachsische Annee, ihro 
Aufga.ben und ihre Fiihrer 5. 11. Hessische Plane und Unternehmungen 
im Winter l632/33. Ihre Hedeutung fiir die Heurteiluog des Landgrafcll 
Wilhelm a ls Staatsmann und HecrHihrer. Ihrc wcite rc DurchfGhrung Er
oberung von Dortmund, Dorsten, Koesfeld und anderer fest~r Plti.tze. Aus
Ilutzung der eroberten Gebictc Hir miliUiri sche Zweckc. Politischc und 
stratcgische AnnUherung Hesscll s an' die Niederlande 12. ] I r. Der Rii ck
marsch der niedc rsachsischen Armee von del" Ems ZUf Wese r, sein Zu
sammenhang mit dol' llaltung Kursachsens und seine Folgen 28. I V. Der 
Rnckmarsch der hessischen 'l'ruppen, die Eroberung von Padcrborn, Ver
hand lungcn mi t LiPllsladt, dOl" 'I'od des "Kleillcn Jal!:ob" 42. V. Die hes
sischen Garnisonen illl Sti ft MUnste r und die Unterstutzung der Belagc
rung von Hameln 4D. VI. Der Heilbronner Bund. Die Anna.herung 
Frankreichs an Hessen. Die Stellung des Landgrafell zu den kursachsi
schen Friedensbestrcbungcn. E rneuerung des hessisch-schwedischen Blilld
ni sses. Regelung der Quarticrc. Ve rhUJtnis des Landgrafen zum Beil· 
bronner Bunde 53. VII. Der E intl"itt des Oberst l\Ic]allder in hessische 
Dienste. Seine Herkunft und Vergangenheit 58. vl n. Deckung der He
Jagerang vo n Hamcill gegen die anrlickende n Heere .Merodes lmd non
ninghausens durch hessische 'fruppon unter Melander 64. IX . Die Schlacllt 
von Hess: OIdendorf am 28. Juni 1638 G9. X. KOlllerenz dos Reichs
kan zlers und des J~andgrafen mit Herzog Georg ond F. M. Knyp hausen 
in Kassel (17.-24. 7.1683). E roberung vo n KOln , das Ziel der hessischen 
Strategie. E ntsendung hessischer und schwedische r Heiter - Regimenter 
nach den Niederlanden. Einrichtung einer hessischen Verwaltung im 
Stift Paderhorn . Die Ratgeber und Vertl'auten des Landgrafen Wilhelm 83. 
XI. Absicht des Landgrafen, si ch am Rhein bei Ruhrort festzusetzen. Auf
ga.be dieses Gedankens. Eroberung von Hheine llnd Ahaus. Honn ing
ha.usens VorstoB a.uf Hcssen. Del' Fall del' Amolleburg 94. XLI. Die 
Tiltigkeit des Oberst Geyso im Stift P aderborn . Ril ckkehr del' hessischen 
Reiterei aus den Niederlanden. Gemeinsallles Vogehen del' Hessen uod 
der Knypha.usenschen Truppen. Die Helagerung vo n Wer1. "Anordnungen 
des Landgrafen flir die Zeit sei ner Abwesenheit 100. XllL Ubersicht libel' 
die Lage im ' Herbst 1633. Die Arnim-Wallensteinschen Verbandl ungCI1, 
dio danische Friedens-Vermi ttJung, das Vcrhaitnis der Heilbl'onner Ver
bUndeten ZLI Frankreich. Reise des Landgrafen zum T~andgra.fen Georg 
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und zunl Rcichskanzlcr 107. XlV. Die Vorgauge in clell Stiftell l\'liinsfc l' 
und Vaderborn im November und Dezembcr J633, die }l~ rsti.irJllung von 
Salzkotten und die Besetzung von J.ippstadt 115. XV. Noue Fried ens
bcstrebungen. NOlle Lockungcll Frankrcich s. Vcrsll chc des Landgrufcn, 
die fcindlichen Kri egsvorbcreitullgen in \\'cstfa len zu verhilldern . Obcrst 
Gcyso wird Statthllltcr in den Stilton Paderborn und Korvey. Offensive 
der Ligisten. Dcr Fall van Hoxter am to. April 161"11 124-. XVI. Gc
mcinsamcs Vorgchen Mcltllldcrs und des Hcrzogs Gcorg. E rfol gc diesel' 
Ofrensivc. Vc rh inderung ihrcr Ausllutzung du rch HCl'Zog Georg (Mai bi s 
Juli 1634) 135. XVII. Das Bandcllwcsen illl Huckcn del' hessischen Anncc 
und seine Bekampfnng durch Obcrst Geyso 14L XV III. Der Fran.kfuItcr 
Konvent (M~in bis Oktobcr 1(84). Landgraf Wil helm hlUt all dern Kricgs
ziel-Gedanken Gusta\' Adolfs res t. Be d e u t ung di e s er 'rat s a c h c 
f Ur die Bcurt c ilun g del' h css i sc h c n Politik und fii r 11:rorte
rungco nber dll s Oust;..v Adolf-Problclll 1'14. XIX. Umschwu ng del' I<ricgs
lagc ill Obcrdeutschlalld . Ocr Landgrar gilJl scine Opcra.tionen lllll Hhcin 
auf (August 163/j). Die En tschcidllng fiill t bei NordlingclI , bevor die hcs
sischcll 'J'ruppen den ~ln i n errcichcn. Kursachscn vcrsl;indigt sich mi t 
Ostcrreich in Pirna. Die Oberdcutscil f' 1I lIud lI essclI rnii sscn llI ehr uurl 
mehr Hilfe bei Frankreich suchcn. .I.uudgraf Wi lhclm hClllii ht sich, die 
Zcrsctzung der cvangelischcn Partei zu vcrhilldcrn IIl1rl di e Stellung 
Oxcnstiernas Zll sUi tzen L52. XX. Rilckblick und AlIsblick 157 . 

Vorwort. 
Wie diese Arbeit aus archivalischen Studien,die urspri.ing. 

lieh fur einen anderen, beseheideneren Zweek gemaeht wur
den , herausgewachsen ist, habe ieh im Vorwort Ztl Teil I 
(Zeitschrift Nr. 53) gesagt. 

Die Politik und die rnilitarisehen Leistungen tlessens sind 
fur den Verlauf des 30jahrigen Krieges von g ro/3erer Be
deutung gewesen, als im all gcm cinen bekannt ist. Sie kOn
nen nur im Rahmen des GroJ3en - Ga nzen verstanden und 
gewurdigt werden. Mit Gustav Adolfs Tode witchst die 
W irrni.B des politischen und miliUirisehen Gesehehens ins 
Ungemessene und damit die Schwierigkeit, die Geschichte 
eines einzeln en Staates darzustellen. Die L iteratur wird mit 
den Jahren 1634135 immer unzureichender '). lch selbst mullte 
mich im ' wesentliehen aufdie Akten e in es Archivs, des Mar
burger, bescbranken, die liickenhaft und noch vOllig un ge
ordnet sind. Wenn ich trozdem die grollen Unien der Hes
sischen Politik - wie ich glaube - richtig erkannt habe, 
so verdanke ich dies ei nem Zufall. Ich fand eine bisher un
bekannte Denkschrift, Gunderodes aus detn Jahre 1639, von 

') Joh. Kretzsehmar so1l n<teh hlngjilllfigcu Forschuugen cinc Gc
schichtc des HciJlJ ronner BUlU.les beendigt habell , die wcgen der hohcn 
Drllckkosten \'orHi.lItig nicht crscheinen ka nn. 
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der ich bestimmt sagen kann, daB sie zuverlassig und ten
denzfrei ist (s. T. I S. 110). Gunderode, nach meiner An
sicht der bedeutendste der H essischen Staatsmanner, war ein 
ehenso lauterer Charakter, \Vie sein I-Ierr. Dennoch bin ieh 
nicht im Zweifel, dall fur eine vol1ig abjektive Darstel1ung 
die Kenntnis der Akten der Gegenpartei notig ist. Meine 
Arbeit kann daher, soweit es sich urn verwickelte politische 
Vorgange hand elt, nur als eine Vorarbeit filr grundlichere 
Einzelstudien angesehen werden. Hohere Anspruche diirfen 
dagegen an meine Darstel1ung der kriegerischen Vorgange 
und der person lichen Tatigkeit des Landgrafen Wilhelm V . 
gestel1t werden. Seine Bedeutung als Staatsmann und Soldat 
ist gro13er, als bisher angenommen wurde I). U nsere Kennt· 
nis der E re ignisse, die sich nach 1632 im Nordwesten des , 
Reiches abspielten, ist uberhaupt noch eine durftige. V an 
C. Sattler abgesehen, der uber einige Vargange der J ahee 
1633/34 Licht verbreitete, ist die Geschichtsschreibung noch 
heute auf R ammel und v. d. Decken angewiesen 2). So ist 
es erklarlich, dall Ritter, Riezler, Draysen die Vorgange im 
Nordwesten nur leicht und vielfach nicht einwandfrei strei
fell, dall G. W inter sich auf sie so gut wie gar nicht ein laBt'), 
und dall wertval1e lokalgeschichtliche Forschungen in einem 
Rahmen erscheineo, der wenig befriedigen kann '). 

Wahl habe ich daruber gewacht, daB meine Konfession 
und mein Hessisches Stammesgefiihl meine Auffassung nicht 
beeinfiullten. Sal1te ich dennach manches einseitig "durch 
die Hessische Brille" angesehen haben, so ist dies nur auf 
die erwahnten U mstande zuriickzufiihren. - Lediglich aus
sere Verhaltnisse notig ten mich, meine Arbeit in mehrere 
Teile zu zerlegen. Die hierdurch bedingten Nachteile habe 
ich durch Ausblicke, Ruckblicke, Hinweise abzuschwachen 
gesucht und Wiederholun gen nicht immer vermeiden kon
nen. - Nochmals mache ieh darauf aufmerksam, da.5 ich bei 
Akten-Zitaten Kurzungen und Umstellun gen vorgenommen 
habe, die das Lesen erleichtern, aber den Sinn nicht a ndern. 
Wenn si ch b ei Literatur-Zitaten U ngenauigkeiten finden soU-

l) So auch von Romrnel VIII 466 f., Fr. MUDscher, "Geschichte von 
HcsseD". Marburg 1894. S. 345 f. 

2) C. Sattier, "Heichsfreiherr Dodo zu Inn· und Knyphausell, kg!. 
Bchwed. FeldmarschaU". Norden l8D1. 

I) O. Winter, "Geschichte des BOjli.hrigen Krieges". Berlin 1893. 
Fr. v. d. DeckeD, "He.rzog Georg von Braunschweig-LUneburg". Hannover 18311. 

~ ) So z. B. Joh. SageJ, )~Warburg im 80 juhrigen Kriege". Hildeshei lll 
WOO. .I oh. SieiJcrs, "Marsberg zur Zeit des 80jahJ"igen Kri eges". lL ildes
hcim lOll. 
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ten, bitte ich zu berueksichtigen, dalil ieh nieht wie ein Faeh
mann eine eigene Bibliothek besitze und geliehene Bileher 
meist nur kurze Zeit behalten konnte. 

Marburg a. L., im Januar 1921. 
Franz v. Geyso, Oberst a. D. 

N a c h t r It g. 
Meine Arbcit, die im Januar 1921 dam Rcdaktions·AusschuB dcs 

Vercins filr hcss ische Geschichtc cingereicht wurde, KODnte bis jetzt ni cht 
ged ruckt werden . lnzwischcn ist im April 1928 das abell in Anm. 1 er
wahote Work van Jah. Krctzschmar, "Dcr Hei lbronncr BLUHI 1682- 1685", 
S Biindc s tark , crschi cll cn. Es fUlIt eine LUcko aus, die ieh bci mcincn 
Arbcilcn aufs stllrkstc cm pfundcn haue. Uncndlich viel Miihe und Arbcit 
ware. rnir erspart, und die Absch ni ttc (Kap. I, VI, XIII , XV, XIX ), in dCllcn 
ieh Ubcrblickc Ubcr die allgcmci uc Lage gabe lIud vc rwickc ltc poiitischc 
Vorgllngc bcriihrc, wiirdcn bosser tltl sgdallcll se in , WCIlII Kretzschm urs 
Werk cin ige Jahrc fr iihcr crschicnen wiirc. Ea gcwllhrt die Mogli chkeit, 
daB die Lundesgoschiehtc vo n !l essen und noch vo n mehr als zwei 
Dulzcnd Rciehsstiinden a uch fiir di ese Jahre klnr und objcktiv gcseh ricben 
wcrden kann . DRS Au[}crordcntlioh e, das Kr. lei stetc, wird crst 
vo ll ZUf Geltung kommen, well n die erdrii ekende F(UJe des von ihm Er
arbeiteten in LUlldes-Gcsehiehten soztlsagen a.usgemlinzt wird. - D ie in
nercn VerhaHnisse "!l essens und der hcss ischen Armcc, die Pefsonlich
keit des Lundgrafen und · die Kriegfilh rllng 1m Nordwesten des Reiches 
hat Kr. ni cht so eingehend behandelt wie ieh. Das Jag nieht in se iner 
Aufgabc. Jeh glaube daher ohlle Oberhebung sagen zu konnen, dall def 
hi er vo rliegcndc '1'e il 11 meiner Bci trll ge woh l a.l s El."g1inzung gcwissc r 
Abseltnitte von Krs. Wcrk di enen kann. 1\l oino Arbeit nach diescm zu 
verbessern und zu ergi.i nzen, habe ieh ~bstand geuolllmen. Solehe Flick
ar~eit ist nieht leicht llud hlitte wahrsehcinlieh di e Einhcit liehkeit des 
Ganzen beei ntraehtigt, Nachtragli eh cingefUgt sind vo n Illir uuter dcm 
Strieh eioige wenige Hinweise ,tuf Kr. und in Kllp . XVIII ein kurzcl" Ab
sehnitt, (JIl der Literatur-Ubers icht llullere ie ll mieh zu tlenjon igen Aus
fiihrullgen Krs., dCll en ieh nieht bcistimme,) Ocr I?all , dull zwei Pcr
soncn die glciehcn Aktcn durchschen und vcrarbcitell , ohne von ei nander 
zu wissen, wi nl ni eht oft "orkomme u. J~s diirftc fU r zukii nftigc Bcarbc iter 
der hessisehen Gesehiehte reizvo Jl sein, die heiden Arbeiten Illit einander 
zu vcrgieichen. Dcr Stlilltlpunkt, vo n dcm ItuS Kr. die "Menschen und 
Dinge d iesel" Zcit betraehtct, ist objektivor als der meinige. Kr. nimmt den 
PartikularislIltls der deutsehen Fiirsten al s etwas Gegebenes, gewisserm.dlcn 
al s cine berceiltigtc Eigentilmliehkcit diese r Zeiten hin (I 9 , 67, 68, 82). 
leh dagegen bin ill1 Hinbli ck ILuf da s gcsamte D e llken und 
H an d e l n d es L a. 11 d g rar e It Wi I h c l III der AIlSicht, dull mUll "on den 
Fnrstcn di eser Zeit sehon mehr verlangcn darf. Dan meine Hoehseh1itzung 
des hcssiseheu LandgrnIcn unt! mcille scharfc Vermteilung der kursaeh
sisehen Politik und der mit ihr im Zusummenhang stehcnden Kri egfU hruug 
des Hcrzogs Gcorg begriindet s ind , das wird noch mehr al s in dcm hier 
vorli egenden 1'eil 11 , in Teil Ill , der die J a hro l635/38 bchulldelt, her
vortretcn. 

Marburg a. L., im November 1923. 
Franz v. Geyso, Oberst a. D. 
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Zweit e r Teil. 

VOID Tode Gustav Adolfs bis zur Zersetzung der 
evangelischen Partei durch den Vorfrieden von 

Pirna 1634 /35 . 
•• 

I. Uberbli ck iitter di e I,llge. Der Ueich8kanzler OxensHern3 ulld 
der Widerwill e Kursllchseus gcg-en di e SChWCllischc -Flihrung. 
Die verschiedcncll KriegsschaUI)llitze. Die niedersiichs ische 

Armce, Ihrc Aufgabc uud ll1rc }'iihrcr. 

"M it Gustav Adolf war aus den Wirren der deutschen 
K a mpfe di e Kraft hinweggenommen, welche dem g roBen 
Kriege eine neue W endung gegeben, neue Ziele aufgestellt 
und die ausein anderstrebenden Krafte zu vereintem Wirken 
gezwungen hatte". CRitter). U nter den deutschen Fursten gab 
es kcinen, der fur die Fiihrung der protestantischen Partei in 
Frage kommen konnte, der die Fahigkeit gehabt h~tte, ihren 
Zusammenbruch abzuwenden. Der einzige Mann, der das 
Erbe Gustav Adolfs ubern ehmen und sein "Verk, so gut es 
einem einfachen Edelman n in fremden Landen mOglich war, 
fortfilhren konnte, war A xel Oxenstierna, der auf politischem 
'und militarischem Gebiete g leich begabte und bewahrte 
R eichsk anzler des toten K onigs. Noch bevor die weitg ehen
den Vollmachten fUr ihn von der R egentschaft der schwe
dischen R eichsrate ein gingen, machte er sich mit der ihm 
eigenen Tatkraft und Klugheit daran, die durch den Tod 
des K Onigs hervorgerufene Krisis zu Oberwinden I). 

R eligi tlse und realpolit ische Momente hatten Gustav 
Adolf zu seinem kOhnen Vorgehen getrieben : Die Veteidigung 
des evangelischen Bekenntnisses gegen den Osterreichisch
spanischen Imperialismus und Katholizismus, war ihm Her
zenssache g ewesen 2). Sein anderes Ziel, die unbedingte 
Ostsee-Herrschaft, sollte seinem V'aterlande Sicherheit, Macht 
und W ohlfahrt verschaffen . Landgewinn an der deutschen 
KOste und eine dauernde engere Verbindung Schwedens 

• 

t) R. Koser, "Geschichte der brandenburgischen Poli tik bis zum 
wcstfitli schen Frictlen VOIl 1648". Berlin 19L3, S. 452 IT. Chemnitz 1110. 
- K Gnnther, "Die' Poli tik der KurWrsten VOIl Sachscll und llrandenburg 
Ilach dem 'rode Gustav Adolfs uod der lI eilbronner Bund". Dresden 
1877,o,).24 f. 

t) E. Gutjahr, "Konig Gustav AdoUs llcwcggriinde ZUI Teilnahmc . 
UUI d uL8chcn Kriegc". Leipzig 18V4. 
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mit evangelischen deutschen Staaten, insbesondere mit Bran
denburg, sah er aber auch als unerlilBliche Vorbedingung 
an fur die Sicherung der Protestanten, fUr Ruhe und Ord
nung im Reich. Diese Erw~gung und die van S chwedcn 
gebrachten Opfer begrundeten in seinen Augen den An
spruch auf Pommern, dessen Herzogsgeschlecht in kurzem 
a ussterben muBte 1). 

An den groJilen Gesichtspunkten der Politik und Stra
tegie Gustav Adolfs hat Oxenstierna zunachst festgehalten; 
er hat sich - wie wir sehen werden - redlich bemilht, die 
deutschen FUrsten und SUinde zu ubcrzeugen, daJil diese Ge
sichtspunkte auch dem Gesamtintcresse der deutschen Pro
testanten entsprachcl1, daJ3 die Gegcnsatze, in denen sic zu 
den Sonderinteressen ciniger weniger taode, insbesondere 
Brandenburgs, standen, si ch wohl iiberbrucken lieJilcn, und 
daJil der Krieg zu cinem raschen, fur d ie Protestanten gun
stigcn AbscbluS nUT dann komm en konntc, wenn sic unter
einander und mit S cbwcden zusamm enhicltc ll . AbeT nur 
wenige evangelische R eichsstande waren zu einer so klaren 
Auffassung der Lage und zu so festen Entschlussen filhig, 
wie Landgraf Wilhelm V. Mit innerlichem Widerstreben oder 
vol1er Bedenklichkeiten hatten die FOrsten des nOrdlichen 
und mittleren Deutschlands sich dem siegreich vordrin
genden Gustav Adolf angeschlossen. Die Sorge urn ihr~ 
"libertatU

, die Verfolgung von Sonderinteressen oder minder
wertige persOnliche Eigenschaften hattcn sie, nach dem Bei
spiel Kursachsens, zu recht zweifelhaften Verbundeten des 
SchwedenkOnigs gemacht. Sein T od hatte ihre Neigung zu 
Halbheiten und Hinterhaltigkeiten, ihre Abneigung, im In
teresse der Al1gemeinheit Opfer zu bringen, zusammenzu
balten und sich einer einheitlichen FUhrung unterzuordnen, 
nur vergrOJilert. Im Gegcnsatz zu dem Geist, der unter den 
deutschen evangelischen Fiirsten und Herren herrschte, einig
ten die fUhrenden Manner . in Scbweden sich rasch mit den 
vereinigten Standen ihres Landes ilber die Neuordnungen 
der Dinge und !\ber die Richtlinien der schwedischen Politik, 
die energisch und klar ein starkes Gefuhl fUr Ehre und 
Pllicht bekundeten '). . 

Oxenstiernas dringendste Aufgabe war es, mit dem Kur
filrsten von Sachsen in ein klares Verhaltnis zu kommcn, 

') T. I 103 f. S. Egclhaaf, "Gnslav Adolf in DculscWand 1690/32". 
HalJc 1001, S. 101 f. A. Cronhelm. "Gustav Adolf in Deutschland", tiber
sctzt vou U. He]m. Leipzig 1870. S. 74 f. 

I) Gliother S. 29, SI, 38 . 
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denn auf ihn blickten auch jetzt \Vieder nach alter Gewohn
heit die meisten Evangelischen erwartungsvoll hin. Mitte 
Dezember, also etwa 4 Wochen nach dem Tode des K Onigs, 
traf Oxenstierna in Dresden ein und begann mit der ihm 
cigenen Klarheit und Gradheit die Verhandlungen. Er mullte 
jedoch bald die Erfahrung m achen, \Vie schwer am sach
sischen Hofe politische Geschafte zu machen waren. Der 
Kurfiirst und seine Rate wollten od er konnlen die V erhalt
nisse nicht so sehen, wie sie wirklich waren; mit Phrasen 
und leichtfertigem Optimism us gingen sie urn den Kern der 
Sache und den Ernst der Lage herum I). U nklar, unent
schlossen, leichtfertig, ausweichend und hinterhaltig, \Vie 
Oxenstierna in diesen Tagen die Dresdener Politiker kennen 
le rnte 2), so haben sie sich jederzeit z. B. bei den Verhand
lungen mit den flrandenburg ischen R aten im F ebruar 1633, 
auf dem Frankfurter K onvent ') und den H essischen Abge
ordn eten Sixtinus und Gilnderode gegeniiber verhalten. (1'. 
Ill. Kap. H .) Nur hinterher erfuhr Oxenstierna, dall der Kur
ffirst fUr das schwedische Direktorium durchaus nicht zu 
haben war, und seine Neigung, mit dem Kaiser Separat-

I) Den Verhtur der VcrhandlungclI schildert IHtch den Akten cil1-
gehend E. GUnther S. 93 f. AuBerdclll s. M. Hitler , III 5<18 1. - G. Droysen, 
I RO f. - W. Struck S. 29 f. - A. lluber, "Geschichto Ostcrrcichs" , 
·Bd. V S. 4161. Gotha 189G. - O. Inner, " H. G. v. Arnim", S. 205 f. 

lI) Geiier III S. 276. Oxenst ierna. a.n die HeichsrU.te: "All dicsem 
lI ore ist kei nc HesoJ ution, auch nicht irgend cin Fleill .. . . , sie wissen 
sich durchaus nieht in so gcflihrliche Lagen zu schiekcu, sind gutcr 
'I'age gew6hnt : . . . machen si ch citelc Hoffnung im Wahn, so dem Un
glilck cntgehen zu konnen. Lunge orationes n. Ilubitande rationes mit 
vielen ceremonies fehlell ihnen nicht. Aber ir~end ctwas Reales Imbe 
iell vou ihnen weder gesehcn !loch gchort p. p. . Auch Gilnderode er
wU.hut in seinen Beriehtcn (T. III , Ktlp. 11 ), wie stark die St,mtsgeschUfte 
durch end lose 'I'ri nkge lage in Dresden geschiidigt wurden. - Weiter liber 
die personl iehcn Eigenschaften des dem Trunkc ergebcncn und von Jcercm 
filrstliehem DHnkel erfHlJ ten Kurfiirsten und sciner Riite s. GUnther, S. 7, 
12, 2 1, 57, 84, 09, 108. Helbig, S. 579, 584. G05. G. Irlner (Arn illl), 
S. 208, 212, 2 15, 284, 258. K Dlirbeek, "Kursaehsen und die Durchflih
rung des Pragcr lfricdens 1635". Homa 1908, S. 18. G. Inner ("Die Ver
handlungen Schwedens" usw.) , Bd. n, S. 5, 11 f., 2G- 44. Hie r auch 
S. 2G1 der Beweis Hir di e seh a.mlose Geldgier des politi schen Gewisssell
rat des KurfOrstcn , des Hofprcdigers Hoc. Ober ihn s. auch Helbig, 
R. 575 u. 580 und Brecher in der AUg. D. Biographic. Hastlos Ultig, von 
brcllnendcm Durst nach Macht und Reiehtum erfUJ lt, hat er die Sehwii.chen 
Hoi ncs Herrn skruppellos ausgenutzt und seinen Hall gegen di c Ka.J vi
Il isten allf ihn ii bcrtragcD. Dall or von Osterreieh, Spanicn gckauIt Wllr, 
iHL in hohem Grade wahrseheinlich, daB cr einor der lIauptsehuldigcn am 
IJlIgliiek DeutschJrulds war, 1st gewi.B. 

') Giinthcr, S. 53 t. Hclbig, S. 577 I. , 594 f. 
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Abkommen zu treffen, durch Gustav Adolfs Tod nur noch 
starker geworden war 1). 

Va n Dresden begab sich Oxenstierna nach A ltenbu rg in 
das H auptquartier des H er lOgs Bernhard va n ' '''eim ar (T. I 
100). Dart wurden in den letzten Tagen des Jahrcs gemein
sam mit H erlOg Georg v. Luneburg und dem sachsischen 
Gen eraHeutn ant H. G. v. Arnim die Grun dlin ien fUr die 
W eiterfUhrung des Krieges entworfen : Schlesien sollte selb
standiges Operationsgebiet fU r die sachsische A rmee bleiben 
und d ie g-erin ge T ruppenmacht Brand enburgs ihr angegliedert 
werd en ' ). Das H eer, das bei Lutzen gefochten hattc, wurdc 
geteilt. Die einc H alfte unter H erlOg Bernhard sollte sich 
e ini ge Zeit in W interquartieren im Stift Bambcrg erholen 
und die Annaherung des F. M. Horn abwarten. Diesem 
tiichtigsten der schwcdischcn Gcneralc, der im Dezember 
durch die E roberung van Kolmar, Schlettstadt und anderer 
fester PUltle die habsburgische Macht im Elsalil stark er
schuttert hatte, wurde das Kommando uber samtliche im 
Sudwesten des R eichs zuruck gelassenen Truppen ubertragen. 
Gemeinsam mit ihm sollte Herzog Bernhard, sobald es die 
Jahreszeit erlaubte, langs der Donau gegen Bayern und die 
k aiser lichen K ronlande vorgehen, also den P lan des KOni gs 
vom Frilhjahr 1632 wieder aufnehmen. .Die andere H alfte 
der Armee, etwa 16000 Mann, wurden dem H erlog Georg 
v. Luneburg und dem zum FeldmarschaH befOrderten Ge
neralmajor v. Knyphausen unterstellt. Das in den Geschichts
buchero gewOhnlich k url als gemeinsamer Oberbefehl be
leichnete Verhaltnis' ist so zu vcrstehen, dalil H erzog Georg 
als bestallter schwedischer General seine eigenen in den 
Jahren 1631/32 aufgestellten und sorgfaltig geschonten 
Truppen, Knyphausen daneben die der Krone Schweden 
verpBichteten R egimenter kommandieren sollte. Sie mulilten 
sich van Fall zu F all einigen ') . 

• ) \Vie S. 7, Anm. L 
I) Struck 8 t f. Kosor 452. Irmer (Vcrhand lungcn) 11 26-44. 

Es war f il r Urandenburg schwcr, sich zwischcn Schwcdcn und Sachscn 
zu cntschcidcn. Es hatlo kcin Vcrtrauen :tu Sachscn, aber Schwedcn 
hatto Absichlcn auI l)ommern. DerKurHlrsL war indolenL lInd lieB sich 
ba ld von dem ostcrrcichisch gcsinnten Kalho likcn Gmf Adam Schwarzen· 
bcrg, baJd von dem schwedonfrellndl ichon KiUlzler Qotzen becin fl ll sscll. 

') C. Sattl er. Das auf griilldJ ichcn Qucll enstudicn bcrll hcudc Buch 
weist das Vcrhaltnis KnYllhllllsens Zll Herzog Georg genau nach (5. ius· 
besondere S. 427, Anm.3), ( o rtgesctzt a ll c h dieUnztlve rl llss i g. 
kcit und Te nd e n z v. d. Dec k e n s, oi ner Haupt<luclle fUr Hommels 
Gcschichte von Hessen. DuB Sattlers UrtciJ iiber v. d. Dcckcns Uuch 
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lhre als niedersachsische Armee bezeichnetcn Truppen 
so1lten den ligistischen General, Graf Gronsfold, der noch die 
Festungen W olfenbuttel und Hildesheim und die Weserlinie 
mit den starken S tUtzpunkten Hameln, Minden und Nienburg 
in seiner Gewalt hatte, vertreibell, die reichen I-lilfsmittel cler 
Stifte zwischen W eser und Rhein dem Feinde' entziehen und 
fur die eigenc Armee nutzbar machen '). G u s t a v Ado If 
h a tte d e ren Bedeutung anfangs unt e r sc h a t zt und 
e rst allmahlich e rkannt , dai3 in:den kath o li schen 
St iften des Nordwestens unt e r Wittelsba c h e r 
Vorherrschaft das zweite g r olile Kraftzentrum 
des Fe i n des I a g, daB es nicht langer moglich war, zu 
Gunsten der von ihm gegen die kaiserlichen und die bay
rischen Armeell angestrebten raschcn Hauptentscheidung 
den Kampf im Nordwesten mit unzureichenden Mitteln 
fartzusetzell. Wir wissen, wie oft und dringend Landgraf 
Wilhelm V orste1lungen in diesem Sinne dern Konige und 
dem , Reichsk anzler gemacht (T, L 72 f., 113 f.) und seiner 
Auffassung und seinen Forderungen zuletzt naeh dureh die 
Sendung des Oberstleutnants J oh. Geyso nach Altenburg 
Geltung zu verschaffen gesnchl hatte (1, 100) '). Die Anord
nungen, die hi nsichtlich der niedersachsischen Armee getrof
fen wurden, sind nieht aus besonderer W ertschatzung des 
Herzogs Georg, naeh weniger aus Verargerung uber den 
Widerstand, den Oxenstierna in Dresden gefunden h alte, 
hervorgegangen (\Vie Struck S, 73 g laubt), sondern sie ent
sprachen der stra tegischen Lage. Ein Zusammenhalten der 
ganzen Armee, urn W a1lenstein zu bekampfen - nach h eu 
I i g en Grundsatzen das Richtige - hatte damals bei Beginn 
des Winte rs ihren Bestand in Frage gestellt. Aulilerdem war 
es von hachster Bedeutung, die )..age, die in Niedersachsen 

lloch ein rccht mildcs is t (S. 395, 953 u. a.) Ulld man llur die Reilagcn 
und die in den Text eingefligten urkund Li chen Angaben benutzen darf, 
wc rden meine AusfU hrungc ll erkenncn lassen. 

I) Kr. A. 1633 HI. VoUma.cht Oxcllstierna-s fUr Kny phausen d. d. 
1I a:lIc, den 10. 1. 1633. AbschriIt beglaubigt am 17.2. 1U33 in Vo rden 
bel Osna brUck (s. unten Kap. If I). Oxenstierna an den Landgrale n, Halle, 
d~ 1I l ~. 1. 1G93. Droysc n 1, S. 87. - Sllttler (S.329) gibt di e stratcgischo 
Dlrekbve Oxensticrnas nieht korrckt wiedcr. Ein Fcstlcgcn der Armec 
VOI' lI a meln oder Nicnburg widerspricht ihrcm Grundgcdankcn, wic vou 
HaUlcr spii.tor selbst a.u sgcsprochcn wird (S.41O u. 435). 

') Wo llicht5 alldercs bcmerkt ist , befinden sich die Briefo OXCIl ~ 
Hlif'fllas un den I .. undgrafcn in den Aktell stiicken des St. A. Murburg 
!, I{ orrespondenz Ill it A. Oxenstierna 1633" usw., die Hriefc des Lundgrafell 
II I dCItI Buche "Rikskanzlercn A. Oxenstierna Schrifter ock Brefvexliug" . 
Slockhollll J 8~5 , II 7. 

• 
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und Westfalen durch Pappenheims Abmarsch zur Lutzener 
S cblacht entstanden war, auszunutzen, e ine Ansicht, die auch 
H erzog Bernbard vertrat I). Die Altenburger A nordnungen 
entsprachen vilHig der Auffassun g und den Wunscben des 
Landgrafen. Auch dall nicht ihm, sondern dem H erzog 
Georg die fUhrende SteHung im Nordwesten zuerkannt war, 
hat ihn keineswegs verstimmt. Gustav Adolf hatte ihm zwar, 
als seinem ersten Verbilndeten, im August 1631 eine Art 
Gen eral~Di rektorium im Nordwesten des R eiches ilbertragen, 
eine SteHung, die bei den dortigen verwickelten Verhalt
nissen ganz unrnoglich war. Der gcwissenhafte Landgraf. 
der frei von jeder Eitelkeit war, hatte unter dem Schein einer 
OberbcfehlshabersteHe, die k eine war und werden konnte, 
stark gelitten (1, 60, 72 f.). - W ohl noch schwieriger uod ver
wickelter als im tibrigen Reicb waren die Zustande des Nord
westens: Das Machtgebiet des E rzbisebofs von K Oln reiebte 
im A nsehlull an die spanisehen Niedcrlande von Luttich bis 
Hildesheim, aber dazwisehen lagen buntgemischt evangeliscbe 
und katholisehe, geistliche und weltliche kleine T erritorien. 
Beim E rzbisehof Ferdin and in K Oln, dem Bruder des tu eh
tigen KurfU rten Max v . Bayern, hatten die vertriebenen 
geistlichen FUrsten von Main z, W iirzburg , W orms, Fulda 
Zufiucbt gefunden, suehte der Bischof von Osnabruek stets 
R at und HUlfe. Von K oln g ingen die AnsebHige zur Be
kampfung Hessens und seiner Verblindeten aus. Nach K Oln 
gelangte ilber das W eltmeer, B rugge und Brussel das spa
nische Gold, c ine nie versiegende Quelle fur die militarische 
Kraft der Liga und fUr Besteehungen von P olitikern und 
H eerfUhrern der Gegenpartei '). Der E rzbisehof von Trier, 
der H err von Coblenz, gi ng dagegen eigene W ege, er war 
der Bundesgenosse F rankrcichs; andere Grafen und H erren 
und Stadtrepubliken, wie Mun ster, suehten bei den Nieder
landem Scbutz. Bei den Evangelisehen kreuzte sieh sehwe
discher, danischer od er niederlandischer Einfiull, und FUrsten, 
wie der katholische P falzgraf von Neuburg , der Herr von 
JUlieh und Berg, und der reformierte KurfUrst von Branden
burg. als Besitzer der Grafscbaften Mark, R avensberg, Kleve, 
suehten ihr H eil in einer unmOglichen NeutraJita ts-PoJitik, 
klopften uberall an und wurden fiberaU schlccht behandelt. 
Die meisten kleinen Stande daehtcn aber wohl, wie H erzog 

1) GlinUlCr, S. 24. 
!l) NILCh £l om Iln tcn crwiihntcn hessischcn l\I cmorialc VQ IU Miirz 1634 

5(X) OOO Gulden monatlich. 
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Georg van Liineburg: Das beste sei, abzuwarten, 
nac h welcher Seite sich die SchaJe des Erfolges 
se nken wurde, und den Mantel nach dcm Winde 
z udr e hen. Neben allcn diesen die Entscheidung aufhal
tenden Momenten erschwerten dynastische oder personliche 
Gegensatze, wie sie z. B. zwischen Herzog Georg und seinem 
Vetter Friedrich U Jrich von Braunschweig bestanden, noch 
die Lage. Diesen schwierigen Verhaltnissen hatte Gustav 
Adolf durch die Ernennung Oxenstiernas zum General
Direktor des nieclersachsischen Kreises Rechnung tragen 
wollen . Sein Tod hatte die Ausfiihrung clieser Absicht un
moglich gemacht ('(. I, 114). 

Die Anordnungen, die Oxensticrna jetzt an cler Wende 
der Jahre 1632133 traf, waren gewjB keine idealen, aber unter 
den gegebenen Verhaltnissen wohl die einzig moglichen. 
Herzog Georg, cler jungere Bruder des H erzogs von Celle 
und fruhere Parteiganger Wallensteins, hatte in den Jahren 
1631132 ein Truppenkorps geschaffen, das ihm clazu dienen 
sollte, das Herzogtum Celle, das ihm beim Tode cles unver
mahlten Bruders zufallen mullte, noch durch das Erbe seines 
kinderlosen Vetters, des Herzogs Friedrich Ulrich von Braun
schweig-Wolfenbilttel, und durch Teile derJBistiimer Hildes
heim, Minden und Bremen zu vergrollern. Ungewill wie die 
letzte Entscheidung ausfaUen wilrde, woUte er unter allen 
U m.tanden die Festungen Hameln, Minden, Nienburg, Hildes
heim in seine Hand hringen, urn auf sic gestiltzt, im ent
scheidenden Zeitpunkt seine Privatinteressen durcbsetzen zu 
kOnnen. Alles and ere war ihm mehr oder weniger gleich
giHtig. Durch Tatkraft, oder wenigstens durch Zahigkeit 
und Konsequenz des Handelns, ragte er zwar uber die hOchst 
klliglichen Bruder und Vettern hervor, aber unfahig, die 
Dinge in ihrem grollen Zusammenhange zu erfassen, jedem 
Wagnis abhold und von skrupelloser Unaufrichtigkeit war 
er - wie wir, insbesondere in Teil Ill, sehen werden -
durchaus nicht der grolle F eldherr und Staatsmann, zu dem 
ihn sein Biograph v. d. Decken gemacht hat I). Wenn Oxen-

I) Krctzschmar, IlGustav Adolf" usw., S. 66 r. - SaWcr, S. 522, 
A 11 Ill . U. - W. Langcnbcck, "Die J)olitik des Hauscs Hraunschwcig-Llinc
hurg in den Jahrcn 1640 utld 164 L". Hannovcr 1004, S. If. - O. v. 
IIf'inClllllnn, "Geschichtc von i3raunschweig und 1-Iallnover". Gotha 1892, 
i'lIlhnlt Bd. TlI , S.84 It . 85. Wcrturteile und Angabcn \'on Bcwcggrilnden, 
liw 11IlCh mcinen in den KnlliteLn S, 5, 9 und 11 gemachtcn Akten·Au. 
~nlJl'II nicht aufrecht zu ha-Itcn so in durften. Sei ne Ansicht, daB "die 
III "' JH Ilnglich IllIT :mf die ErhaJtung des wclfischcn Laudcrbcsitzes gcrich. 

-
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stierna die militarisehe Kraft des niedersaehsischen Kreises 
ausnutzen wollte, konnte er dies nur durch Ubertragung eines 
K ommandos an Herzog Georg erreiehen. Die Annahme der 
mit einem Monatsgehalt von 16 000 tlr. verbundenen Stellung 
als "sehwediscber General" seitens des Her~ogs lieJil grOJilere 
pfiiehtgemaJile Hingabe an das AlIgemein-Interesse erwarten. 
Aueh hatte Oxenstierna ihm den F . M. Knyphausen an die 
Seite gesetzt. einen ostfri esisehen Edelmann, der dem K Onige 
Gustav Adolf. g leieh vielen anderen deutsehen Edelleuten. 
bald naeh. seiner Landung Soldner zugefilhrt und si eh hei 
der Vcrteidigung von Neubrandenburg und bei LOtzen be
sonders ausgezeichnet hatte 1). 

11. Ucss isehc PHino nnd UII~ c rnelllnungell illl 'Vint cr IH32/33. Ihrc 
Uc deutuu g fUr die Ue urt e ilnll g' des Llllltlgr"rclI Wilhellll :118 S lants 
lIIallU nut! lIecrfiihrcr. IlI re weit.er(~ Uurchfiihrllll g. ErobcrulI g' YOll 
])ortllllllld, Uorstoll, Koesfeld llUt! IIIHlerer fester i 'liibe. I\USllutZlIlIg' 
de r crohcrtcn Gcbictc riir militiiri sche Zwecke. ['olitischc Ulld 

strlltcglschc AJllIiih erung lIesscII s :IU die Nietlerl:lIIde. 

Oher die Stellung und die militarisehe Tatigkeit des 
Landgrafen und seiner Armee ist in Altenburg kein Ent
sehlull gefaJilt worden. Oxenstierna k annte seine Hingebung 
fOr das allgemeine evangelisehe W esen und sein Verstand
nis fUr die g roJilen Gesichtspunkte der KriegfOhrung, er 
tiberliefl ihm, seine Truppen nach eigenem Ermessen zu 
verwenden. Erst am 8. Ja nuar 1633 gab er ihm von den 
Dresdener Verhandlungen und den Altenburger Abmaehungen 
K enntnis. Seine Direktiven besehrankten si eh auf folgen
den Satz: "Herzog G eorg sam pt dem Generalmajor Knyp
hausen gehen mit einer ziemlichen gro.£3en Armee nach der 
W eser . . .. ... , wodureh ieh verhoffe. da13 Ew. FUrst!. Gnd. 
Luft ,genug bekommen und dabei ihres Teils, in dem die 
Armee an ihrem Ort dem Feinde zusetzet, nicht weniger 
alles in Acht nehmen werden, wodurch sie des Feindes 
Maeht sehwaehen". Elf Tage spater erganzte Oxenstierna 
diese Direktive durch die Mitteilung, daJil er selbst im Mag
deburgisehen (am 15. 1. bei Wanzleben) bei der Nieder
sachsisehen Armee gewesen. daJil diese jetzt Uber die Weser 
marschieren, den Feind mit si ch hinein nach Westfalen 
fUhren und ihm alien mogliehen Ahbruch tun wolle. Der 

teten Bestrebungell des Herzogs sicb zu ciner im hes tel! Sinoe deutschen, 
echt vaterUindischcn Politi k" aUm~th l ich erwcitcrten (S. 8l), stcht in 
gro6tem Gegensatz ZIl rucinen Mitteilungcn in T. HI. 

') SaW.r. S. 131. 

.. 

• 
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Landgraf moge die Zeit gut in A cht nehmen und zusehen, 
wie er im Stift Paderhorn oder der e n den fes ten FuJil 
fassen und dur c h eillen guten dis eg n o d e r nieder
sachsis c hen Arm ee das Werk e rl e icbt e rn k o nne 1) . 

AIs diese Briefe geschrieben wurden, hatte der Land
g raf langst Entschlusse gefaJilt und ein U nternehmen be
gannen, das so vOllig den Direktiven Oxenstiern as entsprach, 
da~ es bisher als ein Teil einer gro~en gemeinsamen Ak
tion angesehen worden ist. 

R ommel, bisher die einzige Quelle fUr diese Vorgange, 
soweit sie H essen betreffen, sprieht von dem Feldzugsplan 
Oxenstiernas und laJilt Landgraf Wilhelms U nternehmen im 
J anuar mit einer Handlung der Mensehliehkeit beginnen, 
mit dem Abschlu£) eines Vertrages mit Gronsfeld, der das 
Leben und Eigentum der nieht am Kriege Beteiligten bes
ser sehutzen sollte (Bd. VIII, S.238). Das Wesentliehe des 
landgrafiiehen H andelns, das klug bereehn ete und kuhn 
ausgenutzte Moment der Dberraschung, die Sehnellig keit 
des Vorgehens, das Anpacken des Feindes an den Wurzeln 
seiner Kraft und das Bedrohen seiner Verbindungen hat 
Rommel nieht erkannt. 

Landg raf Wilhelm hat niehl abgewartet, bis die durch 
Gustav Adolfs Tod hervorgerufene politisehe und militarisehe 
V erwirrung und Ersehiltterung behoben wurde. Er konnte 
dies auch nieht, wenn der E rfolg nieht in F rage gestellt 
werden scUte; er muBte handeln, wenn er nicht auf eine 
starke miliUirische Stellung ein fUr allemal verziehten wol\te. 
FUr seine Armee fehlten noch immer "d i e Q u a rt i e r eU 

(J, 39) ; sein eigenes Land war dureh die MiJilwirtscbaft des 
Vaters, dureh die 8jahri ge Einlagerung lig istiseher Trup
pen, durch die mit planma0igen VenvUstungen verbundenen 
purchmarsehe TiIlys, Fuggers, Aldringens und durch die 
fUr die eigene Erhehung im Sommer 1631 gebraehten Opfer 

') Hall e, den 8. l. Ilnd 19. l. 1633 (praes. Cassel, dell 3. 2.). Uber 
die Vcrhand lllugen in Dresden teilte Oxenstierna. nur mit, daB Kursachscn 
seine E ntschlicUullgen von Brandcnburg abhli.ugig macho, nud er im Bc· 
~riIf soi, zum Kurfu.rsten Georg Wilhelm nach Klostcr Lchnin bei iJran
denburg Zll reisen. Uber die Hilldcrn issc, die diose Reise aufhieiten, und 
iiber don riir Oxcnsticl'lltt gli nstigen Verlau f der I{csprechungen\ die in 
l~crliTl urn den 2"2. L slattfullden, siclic Struck, S. 79 und /{oser, S. 453, 
Giinther, S. 49 f. Alia dam Brief vom 8. 1. gcht hcrvor, daB die K Of

rcspondcnz zwischcn Oxensticrna ulld dem Landgrafen fast vier Wochen 
geruht hut. 

Die im It A. Stocklrolm' bcfindlichc Korrespondcllz des Dc. H. Wolf 
ist schr liickenhaIt. 
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aufs tiefst" erschopft (I, Kap. Ill, VII, VIII). Auch bei 
der grolllen Riicksichlslosigkeit war aus ihm nichls mehr 
herauszuholen, und nur dem U msland, dall die hessische 
Armee und besonders ihr Offizierkorps zum gulen Teil aus 
Landeskindern besland, war es zu danken, da13 sie 1' /, J ahre 
lang bittere Not nnd un erhorle Anslrengungen hatte ertragen 
konnen, ohne vOllig auseinanderzulaufen. Jetzl an der W en de 
des J ahres naherlen si ch auch die hessischen R egimenter, 
die seit Juli au13erhalb des Landes, vor NUrnberg, bei 
.LUtzen und in Sachsen gekampft batten, der Heimat (I, 100 f.). 
Es war die hOchsle Zeil, dall fesle S IUlzpunkle fUr Quar
tiere und K ontribution in geeigneten Teilen der rheinisch
westfalischen Stifte gewonnen wurden, bevor die in weit
ausgedehnten Winterquartieren an der Weser, in den Pader
bornschen und Lippeschen Landern liegenden Gronsfeldschen 
Truppen dies hindern konnten, dall also die hessischen MaB
nahmen wieder da ei nsetzten, wo sic die ebenso g rof3ziigige 
wie rUcksichlslose Slralegie Gustav Adolfs im O ktober 
1631 unterbrochen hatte (1, 66 f.). Gewinnung von Quar
tieren, die die Existenz ein er starken Armee erm oglichten 
und damit die Grundlage fUr eine kraftvolle Politik schufen, 
waren also der unmittelbare Antrieb zu clem kUhnen, selb
standigen H andeln des Landgrafen. 

Gleich nachdem Gronsfeld im Dezember 1632 durch 
Absendung eines Hilfskorps nach K Oln unter dem Obersten 
W estfalen sich geschwacht und Joh. Geyso Uber die in 
Altenburg gewonnenen EindrUcke be rich let hatte, mull der 
Plan zu dem U nternehmen entworfen worden sein. Geheim
haltung und rasches, r ilcksichtsloses Handeln war die erste 
Bedingung fUr sein Gelingen. Wir finden daher in den 
Akten niehts Uber Vorbereitungen und Verhandlungen, 
wie sic bei den verwickelten Verhaltnissen und Koalitionen 
dieser Zeiten gewOhnlieh den U nternehmun gen vorausgingen. 
Aus dem Verlauf der H andlung und aus spateren gelegent
lichen AuBerungen kOnnen wir aber die militarisehen Ab
sichten und Ziele erkenncn. Die samtlichen marsch- und 
kampffahigen hessisehen Truppen sollten sieh mOgliehst un
auffalJig bei Frankenberg versammeln, Stadtberge (Mars
berg) fortnehmen, in den zu Brandenburg gehOrenden mar
kisehen Stadten Lippsladt und Soest Stiitzpunkte gewinnen, 
das freie . R eiehsgebiet der Stadt und Grafsehaft Dortmund 
und den wichtigen Lippe-PaB Dorsten erreiehen und dort 
und im westliehen Teil des Stiftes .Munster sich festsetzen. · 
Naehdem so die Gronsfeldsehen Truppen von ihren Haupt-
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hilfsquellen abgeschnitten waren, konnte gemeinsam mit 
dem schwedischen General Baudissin, def eine meist aus 
deutschen Hilfstruppen bestehende Armee zwischen .tahn 
und Sieg befehlig tO' (I, 92), Ent sc h e id e nd e s g e g e n 
K o ln unt e rn o mm e n w e r de n. Auch das seit dem Tode 
Gustav Adolfs hervortretende B estrebcn, nahere politische 
und militarische Beziehungen zu den Niederlandern herzu
stellen, die die Rheinfestungen W esel und Rees in ihrer 
Gewalt hielten und ven Frankreich gerade jetzt fur eine 
lebhaftere T eiln ahm e an der Bekampfun g der Spanier ge
wonnen waren. kommt bei diesem P lan zum Ausdruck. 

Den Kurflirsten von B randenbu rg konnte Landgraf 
Wilhelm , w enn sein U ntern ehmen gelingen sollte, niGht urn 
die Erlaubnis zur Besetzung von Lippstadt und Socst bitten. 
Die Antwort dieses F-o.rsten. der in Schlesien unter der zwei
deutigen kursachsischen Fuhrung den Kri eg gegen den K aiser 
fortsetzte, im W esten aber neutral sein wollteJ war ja voraus
zusehen. Ahnlich ausweichend, wie die Anfrage des Land
g rafen im Oktober 1631 (I, 63), war eine zweite hessische 
Anfrage im Sommer 1632 beantwortet worden '). Die Be
weise, da13 die vom Kurfiirsten wehr- und schutzlos gelassene, 
von feindlichen Gebieten eingeschlossene Gralschaft Mark 
garn icht im Stande war, eine wirkliche Neutralitat zu beobach
ten, daM die Lig isten bei '¥erbungen und Lie ferun gen V or
te ile aus ihr zogen , nach Gefallen durch ihr Gebiet mar
schierten, und daB sie, wenn ntl tig, sich unbedenklich in 
ihren festen S tadten festsetzen wurden, mehrten sich. D er 
Landgraf befand sich in einer ahnlichen Lage, wie die deut
sche Kriegsleitun g im Au g ust 1914 B elg ien gegenuber. Mit 
schwerem H erzen und mit der Absicht \Veitgehender Ruck
sichtsnahme hat er sich iiber die sogenannte Neutralitat der 
Grafschaft Mark hinweggesetzt '). Auch dem R eichskanzler 
und dem H erzog Georg durlte der L and g raf sein e Absich
ten nicht mitteilen ; nur mit General Baudissin hat er sich 
im letzten Augenblick in V erbindu ng gesetzt . Dieser Ge
neral halte Ende Oktober die festen Platze Windeck und 
Siegburg eingenommen, im November bei Linz einen durch 

I) "Jiil ich 1629- 1749". Dr. H. 'VoU und die Kriegsrate Uffelll und 
Gcyso d . ~d . Cassel, 15. G. 1632 an den Kurflirsten von Brandenh ll rg, Ant
wort d. d. CoIn a. Spree 19. 7. IG32. 

'I) Kr. A. HiSS HI. KorrespondeJ1 z des LandgraJell mit der brallden
burgischen Ucgie ru ng in Emmerich und den miirkischen Stti.ndell , insbe
sonderc das SchriftsWck "Rationes, W:lIlllll das Land von der Mark Ilicht 
Hinge I' bei dei' N eutraiitll.t gelassen wcrdell kann". 

• 



• 

Prauz von Geysd 

Sehanzen gesieherten Rheinubergang hergestellt und im 
Dezember dureh VorstMle in nOrdlieher Riehtung den Erz
bisehof von K Oln und den Pfalzgraf W olfgang Wilhelm von 
Neuburg in Sehreeken gesetzt, der in ahnlieher W eise wie 
der Kurfurst von Brandenburg die Ansicht hatte, sein Land 
kOnne dureh Neutralitatsversieherungen gesehutzt werden, 
wahrend ganz Deutsehland in Flammen stand '), Sehwerlieh 
hat der Landgraf den General Baudissin tiefer in seine Plane 
eingeweiht. Bekannt ist nur, dall der Dr. H . Wolf, in den 
Weihnachtstagen in Linz bei Baudissin war, und daB dieser 
dem Landgrafen U nterstUtzung versprochen hat 'J. 

An Truppen standen dem Landgrafen 4 Regimenter z. F. 
und 5 zum Teil stark geschwaehte Reiterregimenter zur Ver
fUgung. Vom Feinde nahm man an, dall er nicht stark 
ware, die genauere Starke kannte man jedoch nieht. Da
gegen muB man gewuBt haben, dall auf Drangen des Erz
bisehofs von K Oln aus den Niederlanden spanisehe Truppen 
unter einem Grafen Isenburg sieh dem Rhein naherten, und 
dall der kaiserliehe General Merode mit der Formierung 
neugeworbener Truppen in Koln und in den liittiehsehen 
Gebieten des Kurfiirsten Ferdinand besehaftigt war '). Von 
der AnnUherung der niedersaehsisehell Armee hatte man in 
der ersten H alfte des Januar in Hessen noeh keine K ennt
nis. Uberbliekt man alle diese U mstande, so wird man die 
gleiche Entsehlossenheit, Kuhnheit und naehhaltige Energie, 
die die hessische Erhebung im Sommer 1631 bekundete (T, 
I, 42 f.) und spat~r noeh mehrfach in den Handlungen des 
Laodgrafen Wilhelm si ch zeigt, aueh jetzt erkennen. 

Wio sehr dem hcssischen lI isloriographclI Uhr. v. Rommel vor 90 Jahren 
das AugcnmnB fUr die miliUirischen und staatsmannisehen Leistungen 
des Land~ra ren Wjlhclm gefeh lt hat, tritt in diesem Fall besonders stark 
ZlI Tag( 4) . Die s.o r Willtcrf e ld zlIg nls e ig cnstes Werk de s 

') Fr. KOch, "Die Politik des PfalzgraJen \volIgang WiJheln 1632 
bis WSG". Diisscldorf 1897. 
. ') I1Schwcdell 1.631- 1G32". Dr. Wolf, Nasti~tte n (s iidlich Ems), dell 

24. 12. 163'2 an Llludgmf Wilhelm . 
') In dem Bericht des Or. Wolf vom 24. 12. wird das Geriicht mit

gotoilt, dnU 60C10 Spaniel' bci Miilheim den Hhein bereits IHl.8s iert hiHten. 
4} AlIch t.als!Lchlichc Un richtigkciten tinden sieh hier, wie noeh reeht 

reichlich an andercn Stell el1 bei Homme! ulld in der hessischeu Gcschichts· 
schreibung Oberhaupt, so we it cs sich urn den SO jiihrigcn Kricg handelt. 
ROl1llllcl Hlat z. B. den Ende April eintretendell General Meltluder sehon 
im Januar ersehcinen (8. 290) , Miinsehcr (S . 398) maeht den Oberst 
J. Mertier, "Dell kleinen Jakob", zum Gelleral und Stellverlreter des 
Landgrafen. Beide Manner werden fortgesetzt a.uf KosteLl des Landgrafen 
in den VordCl'gruud geschobell . Bei W. lI o£manll (s. unten) ist Melander 
"om Beginn der Offensive an dcr Ma.nn , dcr alles macht, 1688 nud Sl)iiter. 
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-h ess i s c h en Flif ste n 8 Woc h e n u nc h K o n ig G u st av Ad o lf s 
'r ode , i st f Or i hn a l s P o liti ke r u n d S ta a t s m an n , a l s So l
d at u n d Fel d. h e r r so c h a ra k te l' i s ti s c h , dall ieh noch auI fol
gendes hinweisen wiJi : des Lam] gruJcn Kri egszielc und All sichten, wie 
eill li' rieden bescha ffcn sei ll lllli sse, del' fHr Dcutschl and cl'tragliche Zu
stH ndc beg rilllden wiirdc, waren ziellll ich ra di kal er Na.t ur : Ein deutscher 
Kai ser, de l' im Hundc mit Spani en habs bnrgisch e, nicht delltsche Inte r
('5 SC.1) verfolgtc, ersch ien ihm ebenso wenig erhaglich \Vie die Fortdauer 
de l' wcl tl ichen ll errschaft der vom Papste abllangigen geis tlichen Fiirsten. 
Kla r hatte er fern er erkannt, da B di e zanks lichtigen , politi sch noch so 
unreifen Pro testante n durch e ine stltrkere Mticht zusam mengehaJ ten wer 
tlen mii Btell , lI nd daB Jl ie rflir nur das gtaubens- und slammcsvcrwandtc 
Schwcden in Fragc k ommen konnc 1). E r hat die PHino ull d Zielc Gll slav 
Adolfs gekann t und geb ill igt (Kap. XV llI ). Klarc sa,chli chc Oberzeug ungen 
ha ben ihn zu dem zuverl assigcn, opferberciten Verbtind eten de l" Schweden 
geOlacht, wie wir ihn bereits kennen le ruten (I, 66f. , SOf., 94f. ) und 
!loch wcite r kennen lemen werden (1 I, Kap. 19). Eine Uute rdru ckung 
de r kath oli schen Religion hat e r jedo ch ebensowenig gcwollt , wie Gust:w 
AdoIP ). AliI seine Gedanke Ll, wie c in fr iedl.i ch es Zusammenleben der 
I{onfessionen in Deutschl a nd zu e rreichen sei, braucht hi e r ni cht ei ngc
gallgcn ZLl werdcn . Dagcgc n mli ssen seine personi ichenKriegsz iele n och
maJ dcutl ich hervo rgc hoben werd en : E r 'woll te das dUTch di e Abt retung 
Oberhessens an Da rmstadt und du rch die E rrichtung der Rotenburger 
Quart ti cfgeschwachte '1lesseu wieder zu einem kra.ftvo Uen Staatswcsen 
machcn, e r wolHe die bemtchbarten geistl ichen Gebiete Hers fe ld , F uida, 
Ko rvey , P a.dcrbo rn nnd MU ns ter llebst Arns berg , Recklinghansen und 
E ssen fiir seine Dy nast ic gewinnen ' ). GewiB war das Streben na.ch 
Ma cht se ill Haup ta nt ri eb , a ber auch d ie Obc rzeugllng s prach mit, daD 
seine E roberu ngell im Gesa mtin te resse de .. Eva.ngelischen notwendig waren. 
D as k Uhn e Uut e r n e h rue n d e s T~andg r aI e n im J anuar 1633 
bc kun det e , d aB e r an d e n An s i c h ten , d ie er s ic h n ac h 
r e i fJi c h en Obe r l e g un g e ll gebi ld ethatt e, auc h n ac h G u st a v 
A dolfs 'rode im we s e n t l ic h e n fe s t h u lt e n wo ll te (s. unten 
Kap. XV111). Es hatte n ur Si nn, cs kon nte n ur g el ingc n undo llestand 
ha.ben, wenn d.ie schwcdische Vormacht.s tell ung in Deu tschhmd a ufrecht 
crhalten wurde. Wti.hrend Oxenst ierna, si ch abmlihte, Kursachsen und 
Branden burg zur Ei ns icht zu bringen , wahren d a1le protesta ntisc hen Stalldc 
llnk lar un d ull entschlosscn redctcn , 'J'inte verspri tzte n, intrig ui e rten und 
si ch zankt.en, wa r L a n d g ra f W i I h e I III d e r c i n z i ge, d e rh a lld e l tc. 

I) Gutachten der Hessischen Riite vo m 23. 12. 16fH. P romemoria des 
La ndg rafe n ftir Gll stav Adolf, Hoxter, dell 24. 2. 1632. (Beidc abgedru ckt 
bei G. lrmer 1, 72 f. , 124f.). · 1 

t) Naheres zur Henrte ilung der corpus evangelico rum Idee Gustav 
Adolfs und ih rer Unters tiitzu ng durch H essen in meincm Aufsa tz " Die 
schwedenfreun dl iche Poli tik Hessens der Jahre t63t}34. E in Beitrag zur 
deutsche n E inh eits frage." N. G. Elwe rt . Marburg 1!)23. 

3) U bcr di e sog. don a ti oncll Gustav Adolfs' s . '1'. I, 71 imd die urk und
lichen Angauen bel Rommel VUI , 155, 157, 1.83. Durch Kretz schmars 
llcustes Hll Ch (I, 378 f.) wird e rst bekannt, da B des Landgrafen ZieJe und 
PHine zeitweise n och weite rgi nge n, da6 in 1633 Ve rhandll1nge n zwischen 
ih m ulld Oxenstiern a stattfandcn, di e e inen Erwe rb der kurkoln ischen .Amter 
Kol n Ilud Kaiserswe'fth u.nd di e n b e rt r ~g Il n g d e r K U rfii rste n w u Td e 
:t u f H e s s e n - K a s s e I in s A u g e f a 6 te n (sog. foedus secretiss imum). 

Zeit schr. B d. 0-1. 2 
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Die Gegend von Frankenberg als Ausgangspunkt der 
rhessischen Offensive war au0erst geschickt gewahlt; cbenso 
geschickt wurde das U nternehmen durch ei nen Vorstoll des 
Oberst J. Mercier von der Die mel auf Warburg eingeleitet. 
Er b esetzte a m 5. Januar diese ihre n Besitzer so oft wech
selnde Stadt, deckte und maskierte die Versammlung der 
hessischen Truppc n durch Vorgehen aut Brakel'). Aus Cassel 
109 das blau-wei13e, a us Ziegenhain das rote Dalwigksche, 
aus deT Quart das Geysosche und von der Di emel das schwarzc 
Regiment des J oh. von Uifeln n.ch der Gegend von Fran
kenberg. Auller den Mercier- und Seekirchschen Reitern 
miissen auch die eben crst a us Sachsen heimk ehrenden hci
den Dalwigkschen und das g rline Leibregime nt z. Pf') glei ch 
dorthin dirigiert worde n sein . Au ch Artillerie wurde mit
geflihrt a). D as ruhebedlirftige grline Leibregime nt z. F. unter 
Graf Eberstein blieb als Besatzung von Cassel zurlick . Die 
Stellvertretung des Landgrafen wurde eine m Kollegium liber
tragen, das aus dem Statthalter B erm. v . d. Malsburg, de m 
Vizestatthalter J oh. Berndt v. Oalwigk, dem Kanzler D ein
hardt und dem R eg,-Rat R einhard Scheifer bestand . Diese 
:Manner h atten nicht nur fur die V erwaltung, sandern auch 
in V erbindung mit de m Oberst Gra f Eberstein fur die Sicher
heit des L andes zu sorgen. Als ihre nachste und dringendste 
Aufgabe bezeichnete der Landgraf, N achrichten von den 
H erzOgen Georg von Luneburg und Wilhelm von Weim ar 
cinzuziehen . Sic tlnd alle B ea mte n a n de n Gre nzen soil ten 
fortgesetzt die Verbindllug mit ihnen unterhalten, auf den 

• 

I) T.II , P. 1, ums . . Mercicr un den Landgrafcn. Warburg, den 6. l. Hms. 
2) Der Obcrsl von Hosticn hatte d. d. Grilll fll a 10. 12. 1632 dcm 

Lamlgrafen angezoigt, duO or dringender Vorhilltu isse wegon in sei ne 
Heimat rcisen milssc. Das Leibregiment z. Pl. fUhr tc scitdem wieder, wie 
1m Frlihjahr lIud Sommcr l U32, der Major Ludwig Gcyso. Am 24.5. IG3S 
schrcibt Rosticn dcm J~i.t ndgfllfen aus Frankfurt 11. M., del' Heichsknnzler 
habe ihm HiI' seine dem Ko nigc geleistetcll Dienstc das Klostcr Ostheim 
in Frnllken nebst dcm Wtirzburger Hof bcnefiziert. Er ware illl Begriff, 
von den Giitcrn Bcsi tz ZlI ergrcifen, der Landgmf moge seine lunge Ab
wcscn heit cntschuldigen. Am 24. 6. 1683 tcilt Joh. B. v. Druwigk dcm 
Gch.-Hnt Nic. Sixtin us mit, Rostien ha be kilrzlich ttllS Frankfurt dCIll 
Oberstwachtmeister L. Geyso geschri ebell , " wofern keio Geld beim Land
g rafen vorhanden, so moc li te del' Tcufol ihm di enen"; hierdurch konntcn 
nicht aJ lein das grii ne, sondcrn auch anderc Regimenter lcicht aufrlihrc
risch gcmacht werden. nostien ist nicht wicder bei dCf hcssisehen Annce 
crschicnen. 

') Kr. A. 1G3S, Ill. Landgraf an die Grafon iu der Wetterau, Cassel, 
lJ. 1. 1633. Dcr Pferdcma.ngel in Hessen war so groa, daB der Lnndgmf 
die Lehnsgrafcn 11 1ll cil1cn Vo rspann "on LOO Pfcrdcn bitten mu6lc. 
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F eind achtgeben, "streifende R otten abwebren und die i m 
L a nd e n e u au sge n o mm e n e n und geworbenen Sol
daten, die si ch von den R egim entern abschleifen mogten, 
in Haft nehmen" 1). 

Am 9. J anuar brach der Land graf von Cassel auf, er 
war abends in G udensberg , lang te a m 10. in Wildungen und 
am 11. in Frankenberg an. Hier lag "das Hauptquartier" 
rnehrcre Tage still . Es bcstand im engeren S inn e nur aus 
dem Land g rafen, dem Geb. R a t Nic. Six tin us, d em Kriegs
kommissar Horn und einigen Sekretaren. Itn modernen 
S inl1 mu-'3 man' als zur Arm eeleitung gehorig e P erson en 
noch ansehen : die Generalkommissare O . v . d . Malsburg und 
L. H . v. Calenberg (I 65, 84 Anmerk. 2), den General
proviantmeister B . C. von U ffeln und den Generalquartier
meister O berstleutnant J oh . Geyso (1 K ap. I, n, IV, VI, XI), 
wenn auch deren Tatigkeit vielfach aullerhalb des Haupt
quartieres 1ag. Besondere Mflhe rn achte, wie immer bei 
derartigen U nternehmungen, die V crpflegung von Mann und 
Pferd . Obcrhessen in Mitleidenschaft zu ziehen, konnte nicht 
vermieden werden, was die g e wohnlichen, unliebsamen A us
einand ersetzungen mit der R egierun g in 1\oIarburg und dcm 
Landg rafen Georg zur Folge hatte ' ). Die ganze bei Franken
berg versammelte Truppenmacht betrug 16 - -1700 P ferde 
und 3500 Mann z. F . Das W etter war bOchst ung iinstig. 
S tarke R egeng usse hatten die W ege g ru ndlos gemacht, nur 
die R egim entsstuck e und einige zWOlfpfiindige kurze Kano
nen trafe n ein, die schweren I{aliber b1ieben zuriick. A uf 
die Nachricht, dall zwei spanische Regimenter zu Gronsfeld 
gestollen seien, bat der Landg raf den Genera l Baudissin 
drin gend, dall er s ich mit der Zusendung der 1600 R eiter 
und 1600 Mann z. F ., die er ihm d urch Dr. ·Wolf versprochen 
habe, beeile. Es war ein buntes Gemisch von 20 Komp. z. P f. 
und 9 K omp: z. F. (das H anauische R egiment) und 1500 
Man n vom W etterauer A usschuJ'3, die Reiterei "ein wiistes, 
undiszipliniertes Volk", das langsam unter argen Ausschrei ~ 

, 
I) Geh. Ra ts· Korrespondellz 1627- 1637 , lustr. des Landgrafen. Cassel, 

den 8. 1. 163ft Lan<1graf an Statthulter nud Hli te , den n., 10., 12., 1.4. 1. 1683. 
~) Kr. A. 1633, VI und vq. Diese Bii ndeJ, sog. ,,·Marhnl'ger Akten", 

enthaJten fast nur derarLige Sachen. Der Landgraf Georg, der groBcn 
Einfiull auf seinell Schwiegervater, den Kurfiirsten von Sachsen, ha.tto, 
bctricb gcra.dc um <I iese Zeit anfs cifri gste wicder sein Geschll1t als 
Fl'i c<1ensvcrmittler nod reiste seit November zwischen Dresden nod GieBen 
hin und her (Struck S. 103 f.). 'frotz der ihm von Gustav Adolf bewil
ligtcn Neutra litli.t hal1 sten die Baudiss inschen 'l'ruppen schlimm in dell 
Dij liern westH ch VOIl Marburg, besonders in Michelbach und Caldern . 

2' 
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tungen heranrlickte. Mit ihrem Fuhrer, dem Obersten Pless, 
wurde die Verbindung Uber Biedenkopf hergestellt. Von 
den HerzOgen Georg und Wilhelm waren noch kein e Nach
riehten eingegangen. Kasseler Kaufleute, die von der Leip
ziger Messe zuruckkehrten, brachten die erste Kunde von 
der Teilung der grollen Armee und von dem . Aufenthalt 
Oxensliernas in Halle. - Die 4 Tage in Frankenberg waren 
fOr das Hauptquartier eine Zeit reger Tatigkeit. Erst am 
15. war alles soweit geordnet, dall der Vormarsch auf Stadt
berge angetreten werden konnte. Am 16. erfuhr man in 
Korbaeh, dall Gronsfeld in Paderborn sei und mehr Truppen, 
besonders Reiterei zusam mengebracht habet als man ange
nom men hatte. ner Landgraf meinte, wenn die lilnebur
gi5chen und weimarischen Truppen nicht mit ein griffen, 
mOsse er seine Absicht, Lippstadt und Soest fortzunehmen, 
aufgeben . ner fUrstliche Burggraf Hans Beugereifen erhielt 
den Auftrag die beiden Herzoge aufzusuchen, und Graf 
Eberstein sandle "Parteien" von 20- 25 Reitern aus. Sie 
sollten Briefe Oberbringen, in denen mitgeteilt wurde, der 
Landgraf sei aufgehrochen, urn dem Feinde im Stift MUnster 
mOgJichsten Abbruch zu tueo, insbesondere urn seine Wer
bungen zu ruinieren. Der Feind sei aber stark uberlcgen, 
ha be allein 4000 Reiter, er bate dringend, sein U nternehmen 
krtlftig zu unterstGtzen und fortgesetzt mit ihm Zll korrespon
dieren. Am 19. Januar meldete H ans Beugereifen, dall Ge
neral Knyphausen mit 8000 Mann von Bernhurg auf Hildes
heim marschicre, den Herzog Georg habe er noch nicht auf
gefunden, Herzog Wilhelm von Weimar sei nicht geneigt, 
die Winterruhe seiner bei Erfllrt liegenden Truppen Zll 

unterbrecben I). 
Am 18. und J 9. J anuar befand si ch das hessische H aupt

quartier in Kloster Bredelar, westlich Stadtberge (Marsberg). 
Ober-Marsberg, die alte E resburg Karls des GroBen, auf 
einer felsigen HOhe liegend, und noch sUirker befestigt, als 
die Unterstadt, war cler Stiltzpunkt fUr die fortgesetzten 
Streifen nach Hessen. Die Absichten, diesen Sehlupfwinkel 
der immer dreister auftretenden "H ahnenfedern und Schnapp
hahne" zu stiirrnen, rnll13te allfgegeben werden, da si ch ergab. 
dall Gronsfeld die Besatzung durch zwei regulare Kompag
nien und bewaffnetes Landvolk verstarkt hatte, und mit den 

1) Kr. A. 1630, Ill. Landgraf an Balldissin , den 12. u. 14. I., an 
Dr. 11 . Wolf den 14. 1. Gch. Rats·Korrcsll. Landgr. Korbach, den 17. L, 
HiUo in KasseJ , den 17., 19. u. 24 . L Branllschw .. Jung Calcnberg W18/S4, 
LUlldgr. an lIerzog Georg, den 19. L 1633. 
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leichten Geschiitzen gegcn das "Felscnnest'r nich ts auszu
richten war 1). Am 20. wurde der Marsch fortgcsetzt; am 
24. erschienen im hessischen H auptqu art ier Westernkotten, 
7 Kilometer sudlich von Lippstadt, Abgesandte der branden
burgischen Regierung aus Emmerich und iiberzeugten den 
Landg rafen unter Vorlage von SchriftstUcken, dal3 die von 
ihm beabsichtigte Fortnahme von Lippstadt die Herrn-Staaten 
tief erziirncn m00te. Es mit den "hochmOgenden H errn" 
im H aag nicht zu verderben, war fUr den Landgrafen so 
wichtig, daJ3 er seine Absicht auf Lippstadt und Soest auf
gab ') . Der in dieser Lage am 24. gefal3te EntschluB, ohne 
jeden StUtzpunkt im Rucken rasch vorwarts auf Dortmund 
zu marschieren und si ch wie ein I<.eil zwischen die feind
lichen Heeresgruppen am Rhein und im Miinsterlande zu 
schieben, ist in hohem G rade bemerkenswert. Zwar war 
wahrend des Marsches von Bredelar auf W esternkotten die 
von Baudissin gesandte Htilfe herangekommen, namlich die 
von den G rafen v. Solms und dem Rheingrafen Otto auf
gestellten 13 Reiterkompagnien und das FuJ3regiment des 
Grafen v. Hanau '). Gcgcn Baudissin selbst waren aber zu 
dieser Zeit schon uberlege ne KrMte, Spani.r unter Graf 
Isenbu rgund Ligisten unter Oberst \Vestphalen, im Anmarsch 
und lieJ3en einen baldigen U mschlag der Lage befurchten. Von 
Ausschlag gebender Bedeutung fOr den EntschluJ3 des Land
g rafen war ein Schreiben Knyphausens vom 20. 1. aus Helm
stedt, das ihn uber Kassel am 24. 1. in Westernkotten erreichte. 
In diesem sagt d e r Feldmarschall mit a ll er Be
s timmt h e it, daB er uber die W ese r nacb W es tfal en 

I) Kr. A. L633, 1. l~alldgrar ,HI die Geheimrate, KoriJ <~ch , den L7. L, 
Bredelar, LS. L - Kr. A. L639, ilL GehAUite un Kllyphausen, Casscl, 

• den 00. L W33. RomrilCl VIlI , S. 24.0, laBt d ie .Truppen tiber Frallken
bel'g- Medebach- Stadtberge- Br<lkcl in die Gegcnd vo n Lippstadt mur· 
sehieren und dort den Oberst l\I crcic l', den klcinen Jilkob, vier kai ser
liche Regimentcr Ubed allen . Ein Mll.rchell, das Hommel anschcinend von 
v. d. DeckeD, H, S. 137, iibernomlllcn hilt Deckcll Jll.6t nu c h d e n 
Landgrafcn a.nf die se rn Zugc Lipp s tadt erobern. 

') Kr. A. 1G33, If I. Landgraf an die Gch.-Rate, Wcsternkotten, den 
24. L 1633 (Kollzept von Sixti llllS Hand). Die Gcncra lstUlLlen hatten be
sondercs Interesse an MUnster, Soest, Lippstadt Ill s Stl.lpelpHit.zc ih rcs 
lIandels. Einc Art Seil utz\'crh iiltn is hatle sich unsgeiJildet lLud auBerdem 
fanden gerade um diese Zcit Neutra litU.tsverha.ndlullgcn zwisehcll den 
Niederlanden , dem Pfalzgrafcn und dcm Erzbischof von [{oln statt (Kiieh , 
S. 29). 

8) Kr. A. 1683, HI. Landgraf un Baudissin , i3rcde lar, den 19. L. 
An Stelle des Hanauischen FuBrcgimcnts wird spater immer cin gelbes 
Hegiment z. ~ ... erwahllt. Ich nchme itn , lIaB sie idcllti sch sind . 

• 

• 
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marschieren und Gronsfeld angreifcn werdc, wo 
e r i h n fa. n de. (Sattler 330). Die Freude des Landgrafen 
Obel' diese gute Nachricht, die erstc, die er direkt von 
]( nyphausen erhielt, war gro0. Er \Vies die Rate an, den 
Kammerjunker Kurt Statius od er eine andere geeignete 
Person Zll Knyphauscn III senden und dauernd mit ihm in 
Verbindung zu bleiben. Die in Kassel eingehenden Nach
richten, die bisher der hessisehe Agent Philipp Ebersbach 
in Korbaeh weitcrbeford erte, sollten jetzt ehiffriert aber 
F rankfurt a. M. an Billerbeek in KOln gesandt werden. 
Herzog Georg hat es zwisehen Mitte Januar und 
Mitte Februar nicht n ()tig gehalten, dem Land
grafen irgend w e l e h e Kunde von sieh und seinen 
Ab sic h ten z u g e bell '). 

Mit einer fur die damalige Kriegfuhrung aullergewOhn
lichen Sehnelligkeit mussen die hessischen Truppen, ohne 
sich urn die fcsten Platzc Soest, Werl und UOlla Zll kiimmern, 
vormarscbiert sein. Am 28. 1. erschienen sic iiberraschend 
vor der Reichsstadt Dortmund. Die GcschOtze warcn kaum 
in Stellung gebracht, da akkordierte die Stadt (29. 1.). AIs 
Kommandant von Dortmund wurde der OberstJoh. von Uffeln 
mit [) Kompagnien seines Regiments zuruekgelassen. Er 
sollte weit naeh dem Rhein und naeh Saden siehem, die 
Passe an def Ruhr besetzen, mit den dortigen evangelischcn 
Adeligen fieillig korrespondieren, in Dortmund ein Magazin an
legen ulld sein Regim ent auf 12 Kompagnien komplettieren '). 
Der Landgraf marschierte ohoe Zeitverlust mit den iibrigen 
Truppen weiter. Recklinghausen, Dorsten, Haltem und Becken 
wurden schon in den n:!.chsten Tagen eingenommen. Die 
Stll.dte im Munstersehen waren in der Regel von einigen 
Kompagnien besetzt, die die Rittersehaft und die Stadte auf 
Betreiben des Erzbischofs von Koln allfgestellt hatten und 
zum grO~eren Teil aus ,J..andvolk", zum kleineren Teil aus 

.) Kr. A. JG33, Ill. Landgmf, Westemkotten, den 24. l. tGSS. 
Zwischen dem 24. L ulld 2. S. fiuden si ch keino Schroiben. Die Schwicrig
koit dor Vcrbindung zwischcn Kassel nnd der Armeo macht sich auch 
woitorhin geitend, Den SchluB, daB Herzog Georg zwischcn Mittc Jalluar 
Ilnd ~tittc Februar Ilicht goschriebcn hat, zicho ieh aus den Mllrburgcr 
Akten und aus Satller, S. 336 ulld 352. 

t) T. 11 , p, I 1633. Instruktion Hir UHcln , Dortmund, den 29. I. -
Oeh.-Rats- Korrespondcnz T~llndgrar an die Goll.-Rate, Dorsten, den 2. 2. 
HmS. H. Th. Chemnitz. "Ocschichte dos schwedischcll in Deutschland 
gefiihrten Kricges". Stockholm 1856, Bd. 11 , S.o3. ChclUllitz giht irr
tihnlich den 19. 2. als Tag der Einnahme \'on Dortmund un. Rommcl 
giht meist kcillC Oaten 

• 

-
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SOld nern bestanden. Die letzteren wurden bei der Vbergabe 
gewohnlich .. untergesteckt" t). Nur in Dorsten wurde Wider
stand geleistet, durch ArtiIleriefeuer aber bal,1 ilberwunden. 
A ls Kommandant erscheint in df"n ersten Wochen dort Oberst 
O. R. va n Dalwigk mit einigen Kompagnien des roten Re
g iments, spater dauernd fur Jahre der Oberstleutnant W. 
Scharrkopf, der ehemalige Dragonerkommandeur. Wie in 
anderen eroberten Stadtcn so wurden auch die Burger von 
Dorsten alsbald zu Schanzarbeiten herangezoge n. Unter 
sachverstandi ger Leitung eines hol1andischen Ingenieurs wur
den die Befestigungsanlagen dieses durch seine Lage an der 
unteren Lippe und durch die Nabe Wesels so wichtigen O rtes 
aIlmahlich so stark ausgebaut, d all Dorsten der Haupt
stil tzpunkt d e r h essisc b en Ma c htst e llung in 
Westfalen wurd e'). 

Am 3. und 4. Februar war der Landgraf in Lette, 5 km 
sudlich K oesfeld . . Er hatte noch das weille und das blan
weille R egiment z. F. und die KavaIlerie bei sich. Das 
Baudissinsche Hulfskorps, bei dem jetzt ein Generalmajor 
van Berbistorf mehrfach erwahnt wird, IOste die unter Haupt
mann Motz in Haltern zuruckgelassenen Teile des weif3en 
Regiments ab, besetzte Dulmen und sicherte nach Osten 
gegen Soest-Arnsberg, wo G ronsfeldsche Truppen aufge
taucht waren. In Lette beratschlagte der Landgraf mit Fr. 
E. v. Dalwigk und Joh. Geyso, ob und wie Koesfeld be
lagert werden kOnne. Die anfangs gehegten Bedenken be
zilglich eines Angriffes auf diese starker .befestigte und auch 
sHirker besetzte Stadt, die 'die Residenz des Bischofs und 
nachst Munster damals die bedeutendste Westfalens war, 
scheinen nicht begrundet gewesen zu sein. Es gelang schon 
in einer der nachsten Nachte, die Stucke an die Um wallung 
heranzubringen. Die mit 1500 Mann besetzte Stadt akkor-

1) Fr. Schneider, "Stndt und Vest Rccklingshausen wilhrond des SO· 
jilhrigcn Krieges", naeh arehival. Que li cn. Zeitschrift fljr die Geschichte 
Westfalens, Bd. 22. MUllster 1862 zum Jahre 1633. Lalldgmf all Oxen
stierna, Heissen, den L2. 8. 1633. Nachsch.ri ft . 

') Geh .- Hais·Korrespondenz 1627- 37. LandgraI an die Geh.-Rlito, 
Dorstcn , den 2. 1. 1638. - Joh. Evclt, "Beitragc zur Geschiehtc del" Stadt 
Dorstcn". Zeitschrift fUr die Geschichtc Wcstfu lcns, Bd. 26. l\'ti.in stcl' 
L866. Del" Zusammenhang mit den groBen Eroignissen ist Evelt nur so· 
weit bckannt. als er si ch filr ihn aus llarthold ergibt, was rnanche irrigc 
Ansiehten erkl iirt. Evelts Erziihlung vom "Klcinen .Ja~.o b". der als 
Bettler vcrkleidot sich in die Stadt cinschlcicht und ihrc Ubcrgabe her
beifiihrt, zeigt, wie stark sich die Lcgcllltenbi ldullg dicscs mtigen kUhnen 
Hoilorfiihrers bcmiichtigt IIa.t. 
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dierte schon nacb .eintagiger Bescbiellung (7. 2.) '). Zum 
Kommandanten wurde J oh. Geyso ernannt. Die K orrespon
denz, die jetzt zwischen ihm und dem Landgrafen einsetzt. 
unterrichtet uns Ubcr die nachsten 8-10 Tage ziemlich gcnau. 
Wahrend der Landgraf nach W esten weiterzog,' Borken am 
10.2. und Bocholt am It. 2. besetzte, stiell Dalwigk mit der 
Kavallerie nach Norden var. Seine Hauptaufgabe war cs, 
die Verbindung mit Knyphausen herzustellen, von dem das 
GerGeht ging, dall er sich der Ems nabere. Als Rilckhalt 
IOr die Kavallerie folgte Major Krug mit 250 Musketiercn 
vom wci13en Regiment. Sein Auftrag, sich in B esitz der 
Stadt und des feste n Schlosses A haus zu setzen, konnte ni cht 
ausgefOhrt werden, da die Regimentsstilcke gegen die starken 
Mauern des Schlosscs wirkullgslos warcn. Bevor die vom 
Landgrafcn erbetcnen Geschutze mit den ](onstablern ein
trafen, er~chienen ligistische Truppen unteT dem von'Vallcn
stein an Gronsfeld gcsandten Generalwachtmcister v. BOnning
hausen, iiberfielen die R ostienschen Reitcr in W essum, nord
westlich von Ahaus am 12. 2. und zersprengten sic. Die 
Krugscben Musketiere bielten sich tapler auf dem Kirchhof, 
und der stets tatige Oberst Mercier trieb den Feind znruck ; 
er hieb eine Anzahl nieder, darunter vom Regiment Ohr 
den Oberstleutnant und einen Rittm eister und machte Ge
fangene. Ahaus konnte jedoch nicht crobert und die Ver
bindung mit Knyphausen nicht hergestelIt werden '). 

Dberall. wo die hessischen Truppen Stiitzpunkte gefun
den hatten, wurden Magazine angelegt und die K ontribution 
geregelt, in Verhandlun gen, die Calenberg, Br. C. v. Uffeln, 
Joh. Geyso und O. v. d . Malsburg mit den SUinden, Amts
leuten und Biirgermeistern IUbrten. Die Sorge des Land
grafen, daB tiberall nach R echt und Billigkeit verfahren wiirde, 
Handel und Wandel und besonders der Feldbau geordneten 
Fortgang nahme, tritt \Vied er wie bei der ersten Okku-

t) Gch.-Rats-Korrespondcnz 1627-37. Landgraf itll die Geh .-Rate, 
Dorsten, den 2. 1. - T. 11 , P. I, 1633. Landgraf an General v. Bcrbis
tod, Lette, dell S. 2., Horken, den 11. 2. Landgmf an Oxcnsticrna, Bocholt, 
den 10. 2. 16SS. Chem nitz , 11, S.64. 

') T. 11 , P. J 1633. LllndgraI an Bcrbislorf, Lotte, den S. 2., an 
Geyso, Borken, den 10.2. Joh. Goyso an den Lllndgrafen, l{ocsfeld , den 
0, 2., 13. 2., 16. 2. J. Mcrcicr an DaJwigk, Stadtlohn, dell lB. 2. IGUS, 
"Schwcdcn LG8 l - Sn". KOllzcpt cines Bricfcs, w:thrschein li ch von Nic. 
S ixtinus an den schwedischcn Gcsandtell Camcrari us im Haag, Bocholt, 
dell 8. 2. 16SS. - Carl 'fUcking, "Geschichte dcr Jl crrschaIt und Stadt 
Ahuus". Zeitschrift fiir westHilische Geschichtc, Bd. SO, stimmt im allgc
mcinen mit dCII hessischen Qucllcn iiberein. 
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pation im H erbst 1631 hervor (1 62). Die Einwohner in 
Stadt und Land sollten "sampt ihre r Clerisey in puncto re
ligionis frey und imperturbirt" ble iben, ihre politischen Frei
hei ten und Privilegien behalten und vor aB er P llinderung, 
Brandschatzung und R anzion geschUtzt werden. I n den 
Garnisonen hatten die Burger in de r R egel nur Quartier, 
Licht, F euerung und K ochgelegenheit zu liefern. Die Lebens
mittel wurden aus den von den S tanden zu erlegenden ICon
tributionen bezahlt od er auf diese ~ngerechn et. In den nicht 
mi t Truppen belegten Orten begnUgte sich der Landgraf in 
der R egel mit einer ein maligen Zahlung fUr E rteilung eines 
Schutzbriefes, in R ecklin g hausen z. B. mit 1000 tlr. und dem 
schriftlichen Versprechen, den H essen jederzeit die S tadttore 
zu 6ffnen , Kranke aufzun ehmen und den zuruck gelassenen 
Backern allen Vorschub zu leis ten ' ). D ie Forderung , Brot 
und Bier an die vorbeim arschierenden T ruppen zu lie fern, 
kommt auch Ofter vor, ob fUr Bezahlung, ist nicht ersichtlich. 
Die guten Absichten und die zweckm alligen Anordnun gen 
des Landg rafen wurden spater dadurch stark beei ntrachtig t, I 

dall noch andere Truppen, z. B. im H erbst die des F eld
marschalls Kny phausen, in der g leichen Gegend auftraten. 
I m Februar gaben auch schon die Baudissinschen Truppen 
zu manchen Klagen Veranlassung. Der Oberst v. P less, del' 
Fiihrer der K avallerie, iiber dessen A usschreitungen Geyso 
und der S tatthalter vOn R eckling hausen berichteten, mullte 
die den E inwohnern fortgenomm enen Pferde und abgepreBten 
Geldsummen wieder zurUckgeben, der Major vom gelben Re
giment, der bei der Fortnahm e von DUlmen gepltindert hatte, 
wurrle in Arrest gcsct zt u. a . m. 2) . D iescs V orgehen be
kundet den from men, menschenfreundlichen S inn des Land
g rafen, entsprach aber auch seinen polit ischen Zielen (s. oben 
17). In den Stiften Paderborn und MUnster war die t-Iin
neig ung zu protestantischem W esen noch nicht vOllig ver
schwunden (Ritter Ill, 154). Die U ntertanen sollten fUr 
militar ische Zwecke nicJ:~t vorUbergehend ausgepreBt, diese 
Landstriche vielmehr als wertvoller , zukunftsreicher E igen
besit z behandelt und g ut verwaltet w erden. 

I) Fr. Schneider ZUlU Jahre 1633. Er nennt Ma'lsb urg "von Nosping", 
IIlId bei TUcking lU uB es statt Oberst Gisa - Geyso heiBcll . 

' ) T. 11, P . I 1.683. 1alldgraf a n Uffeln bezw. Calenbcrg, Dorste n, 
den 1. 2 ., J~ette , den 4.2. , a n Oberst v. Plesse, Dorstell , den 10. 2., BochoH, 
den 14. 2., all Berbistorf, Borken, den 11. 2., Geyso a n den Landgrafen, 
Kocsfcld, den 9.2. , 13.2., 15.2. - .. Schwcdcn 1631- 39", Landgraf an 
Came ra rius, Bocholt, dell L4.2. 1633. 
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Mit der Regelung der Kontribution gingen Neuwer
bungen, die Komplettierung der alten Regimenter Hnd die 
Aufstellung neuer Formationen Hand in Hand. Von alien 
Seiten strOrnten jetzt, da Quartiere und Bezahlung in Aus· 
sicht stand en, die Soldner herbei, meist in landsmannschaft
lichen Gruppen, aueh in ganzen Kompagnien aus den Nieder
landen und aus dem Bergisehen, wo der Pfalzgraf ahnlieh 
wie seiner Zeit Landgraf Moritz wohl rUstete, aber .!licht 
kampfte. Sogar Englander und Sehalten kamen. An Vber
griffen und GewalWitigkeiten fehlte es dabei nieht. Die 
Besehwerden liber diese und liberhaupt die Verhandlungen 
und Klagen fiber Kontrihutionsangelegenheiten bilden den 
Hauptinhalt der Akten. 

Bei dem groBen Wert, den der Besitz fester Stadte fUr 
die Existenz eines Heeres damals hatte, stieg die Bedeutung 
der Befestigungskunst einerseits und die einer leicht trans
portablen Angriffsartillerie anderseits. In Hessen hatte man 
gro.0e Schwierigkeiten, sich starkere Geschiitze zu verschaffen; 
der Verlust der StUcke und der Feuermorser bei Volkmarsen 
im Juni 1632 war darum besonders empfindlich gewesen 
(1,79). Hier im MUnstedande fan den sich die Vorbedingungen 
fUr die Herstellung von GeschUtzen. Der Landgraf, unter
stfitzt von Calenberg und Geysa, sargte dafUr, dall an geeig
oeten Orten, besonders in D ortmund, Geschutzrohre gegos
sen, Lafetten, Protzen und Munition hergestellt wurden 1). 
Auch BefOrderungen liell d~r Landgraf in diesen Tagen 
mehreren seiner alten Offiziere zu teil werden. Er machte 
Fr. E. v. Dalwigk zum Generalmajor, Joh. Geyso und Ludwig 
H. v. Calenberg zu Obersten. 

Wahrend des rasllosen V orgehens ruhte die politisehe 
Tatigkeit nieht. Schon am 1. Februar, als der Landgraf si ch 
in Dorsten dem niederlandisehen Machti;>ereich auf wenige 
MeHen genahert hatte, fertigte er den Rat Franz Vllrich 
Wasserhull, Amtmann zu Ludwigstein (Witzenhausen) nach 
dem Haag ab. Hier, wo die Witwe des WinterkOnigs, 
Elisabeth, eine englische Prinzessin, und seiner Gattin Mutter, 
Katharina Belgica, Prinzessin von Oranien lebten, RuBdorf 
kurpfalzischer und Camerarius schwedischer Gesandter war, 
liefe,n die diplomatischen Faden aus gaoz Europa zusammen. 
Die Instruktion fur Wasserhun und die von ihm mlindlich 
od er schriftlieh erstatteten Beriehte kennen wir nieht. Came-

I) '1'. ll, P. I, lG33. Calenbcrg <.\u dell Landgrafen, Dortmund, den 
2. 2. 1633, Geyso UIl den Landgrafcll , Kocsfeld , den 9.2. lUS3. 

I 
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rarius, der Nlirnberger Patriziersohn und erfahrene Diplomat, 
hat die hessisehe PoJitik und den Landgrafen personlieh h oeh 
bewertet 1111d auch bei den H essen g rof3es Vertrauen ge~ 
nossen. Aus seinen Briefen gcht hervor. daJ3 der Landgraf 
wissen wollte, \Vie sich die Generalstaaten zu ein er dauern
den Inbesitznahme des Stiftes MUnster und einer zeitweiligen 
Okku pation der markisehen SUidte stelIen wOrden. Die Ge
neralstaaten trieben wahrend des ganzen Krieges ei ne klihle 
Realpolitik, sic g riffen nur ein, sowcit es ihr Schutz gegen 
die Spanier verlangte, sonst war es ihn en am erwiinschtesten, 
daLl ihr Handel und besonders die Rheinsehiffahrt nieht dureh 
K.riegswirren im nordwestli chen Deutschland beeintrachtigt 
wurden. Sorgsam waren sie darauf bedacht, es nicht zu 
offenen Feindseligkeiten mit dem K.aiser kommen zu lassen 1). 
Sie h atten die Bestrebungen, durch die der Pfalzgraf, der 
KurfUrst von Brandenburg und zeitweise auch der van K Oln 
NeutraliUit fOr ihre Gebiete erre iehen wollten, begiinstigt 
und wachten eifersiiehtig Ober die Freiheit der alten Hansa
stadte MOnster und Soest. Da mit der sehwachlichen und 
sehwankenden Haltung des Pfalzgrafen fortgesetzt sehleehte 
Erfahrungen gemacht warden waren, mu0 es den General
staaten wohl gepal3t haben, daLl der Landgraf Ruhe und 
Ordnung in W estfalen herstellen wollte. Der Prinz von 
Oranien bezeichnete Camerarius gegenuber es direkt fur 
er wU nseht, daLl der Landgraf die 3-4 vornehmsten Orte im 
Stift MOnster stark befestige, dadureh sieh den U nterhalt 
fur eine ttichtige Armec dauernd sich ere, und auch "den 
Pri nzipalort" Munster in seine Gewalt bringe. Camerarius 
riet dem allzu gewissenhaften Landgrafen "in Rlicksicht auf 
das AlIgemeine W ohl das praevenire zu spiel en, neeessit.as 
non habet legem" . In einem spateren Schreiben an Sixti
nus weist Camerarius aueh auf die markisehen Stadte Soest, 
L ippstadt und Lipperode hin . Er lobt des Landgrafen Ab
sieht "alles auf einen g uten FuLl und bestandige direktion 
zu setzen, dabei nicht allei n parta tueri , sondern auch pro 
communi causa groHeres zu tentiren, dam it ... im ganzen 
westf:ilischen Kreise dem Feinde der nervus entzogen und 
unserer Partei gleichsam ein hestandig magazin darin er
halten werde". Es ist zweifellos, daJ6 die Generalstaaten im 

I) "Schweden 16Sl- 39". Camcrarius an den Landgrafen, Graven
hag, dell B.2. , 11. 2. , 12. 2., S. S. , 7. S. 1633. Die llerichte sind zum Teil 
chiITriert und mir unverstiilldlich. Ferner Chemnitz, 11 , S. 48 f. Kiich , 
S. 29 f. Hu.Bdorrs Urtoi l Ober ' die Politik def Generalstautcll s. ROllunel , 
VI II , S. 233 Anm . 

• 

• 
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Monat Februar entschlossen waren, den . General Baudissin 
und den Landgrafen militarisch zu unterstiitzen I). Auf den 
Pfalzgrafen hat der Landgraf in diesen Wochen noeh weit
gehende Rueksichten genom men '). Seine Bedenken bezgl. 
der markischen Stadte wurden auBer durch Camerarius' 
Mitteilungen noeh dadureh behoben, dall bei der Einnahme 
von Dortmund mit dem ligistisehen Kommissar Penig Sehrift
stucke in seine Hande fielen, die bewiesen, da.0 die marki
sehen Stande dem F. M. v. Pappcnheim im Jahre 1632 eine 
Summe von 33000 tlr. versproehen hatten . 24000 tlr. waren 
bereits erlegt; auf die Zahlung der Restsurnme drangte Grons
feld energiseh. Landgraf Wilhelm war infolgedessen der An
sicht, die PfIicht der Neutralitat verlange, dall die rnarkischen 
Stande ibrn eine gleiehe Sumrne lieferten, erklarte sieb aber 
rnit 10000 tlr. zufrieden, als die rnarkisehen Stande dureh 
den Drost Georg von Hatzfeld und die Burgerrneister von 
Hamrn und Soest ihm diese Surnrne anboten 3). 

Ill. Der lU1cklllllrsch del" lIi edersiichsische u A.rlllce YOII der I~ lII s Y,llr 
Weser. Uer l>artikularis lllns des Ucrzogs Goorg ,'on Lilueburg, soi n 

Zus:ulIlllcnhung lIIit der Jl nHullg KurSllcilsens lIud seiuc Folgen. 
-

Naehdern Wasserh>!n aus dem Haag zuruekgekehrt und 
der Landgraf dureh Camerarius uber die Auffassung der 
Generalstaaten unterrichtet war, tritt in der zweiten Halfte 
des Februars seine Absieht dureh Fortnahrne von Munster 
seine Stellung in Westfalen zu befestigen, deutlieh hervor. 
Geyso hatte von Koesfeld aus die Verhaltnisse in und urn 
Munster aufzuklaren. Er beriehtete, dall Gronsfeld persOn
lieh am 10. F ebruar bei den Tru ppen in der Gegend von 
Soest sieh aufhielt, Verstarkungen nach Munster sandte, die 
von jeher auf die Wahrung ihrer Unabhangigkeit bedaehte 
Stadt sieh zwar weigere, Gronsfeldsehe Truppen aufzuneh
men, aber die hessischen Krafte zur Fortnahme von Munster 
nieht ausreiehend waren '). Mit gespannter Aufmerksamkeit 

1) "Schweden 1631- 39". Camerarius an den Landgrafen, Graven
hag, den 7.2. !G3S, an Sixti nus, don S. S. 1683. - IHich, S. SS. 

i) Kuch, S.34. Al1ch in den Kr. A. 1633/S'! lWd "Fremde Staaten 
})falz-Neuburg" zahlreiche SchriftstUcke. 

5) "JUlich 162[1- 1740". Landgmf an dje markischen SUinde, Bocholt, 
den 14. 2, Brandenburgisches Heg., Emmerich, dOll 22. 2., Markischcn 
Stande, Vnlla, dell S. S. Graf Gronsfeld un die Stilnde, Werl , den It. 2., 
.Minden, den 1. S. HiSS. 

") '1'. H, P. I, 163S. Landgmf an Geyso, Borkcll , den 10.2., Geyso 
an den Lundgrafell , Koesfeld , den IS. u. 15. 2 . 

• 

• 

• 
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riehtete sieh daher der Bliek auf die niedersaehsisehe Armee, 
die nieht, wie Knyphausen am 21. 1. gesehrieben hatte, direkt 
naeh der Weser gegen den · Feind in Westfalen marsehiert 
war, sondern im weiten Bogen iiber Bremen 109, 
dort am 2. Februar die Weser ubersehritt und sieh naeh der 
unteren Ems auf Meppen wandte. Von dieser verallderten 
Vormarsehriehtung, die den Landgrafen anfs hoehste in
teressierte, hat dieser erst Anfallg Februar Kunde crhalten. 
Auf welche Weise ist nicht klar; von Briefen, die Knyp
hausen oder Herzog Georg zwisehen dem 20. 1. und 15. 2. 
an ihn gesehrieben hatte, ist niehts bekannt ' ). Am 10. Fe
bruar fragte der Landgraf, der sieh in diesen Tagen in 
Borken und Boeholt aufhielt, bei Geyso an: was er uber 
Knyphausen wisse; das Gerucht ginge, er habe Hase
liinne und Meppen besetzt. Vorher haue er sehon mehrfaeh 
den F. M. Knyphausen dureh dringende Briefe zu einem 
gemeinsamen U nternehmen gegen die Stadt Munster auf
gefonlert .(Sattler S. ilS3) und in gleichem Sin ne am 9. Fe
bruar aus Bocholt an Herzog Georg gesehrieben '). Aber die 
Antworten, die in 1- 2 Tagen uberbracht werden konnten, 
blieben aus. In dieser Lage entsehloll si ch der Landgraf, 
einen Vorsto0 auf den wichtigen EmspaB Rheine zu machen, 
ein U nternehmen, das das Verlangen, ein Zusammenwirken 
mit cler niedersachsischen A rm ee und dadureh einen raschen 
Fall der Stiidte Osnabriiek und Munster herbeizufiihren, 
deutlieh zum Ausdruek bring!. Am 14. 2. befahl der Land
grar, dall vom gelben, roten und blauweillen Regiment je 
200 Musketiere mit 3tagiger Brotration am 16.2. bei Koes
[cld sich einfanden, ufld Oberst Geyso von scinem Regi
ment einige Kapitans und soviel Musketiere, als abkOmm
lieh, dazu stellen sollte; er selbst wurde rnit einigen Stucken 
reehtzeitig vor Boeholt eintreffen '). Am 19. war das H aupt
quartier in Burg- Steinfurt '). H ier endlieh kam direkte 

• 

1) Hcrzog Gcorg war am 24. L in Celle zUriickgeblieben und traf 
erst kurz vor dcm 15.2. bci der Armec wieder ein. Den Aufellthalt Hnd 
die Tatigkeit Knyphansens zwischen dem 9. und 17. hat selbst Saltier 
Ili cht Iwfznklll.rell vermocht (S. SIlO, Anm. 4 nnd S.802). v. d. D ec kcn 
weiB von dic se m ganzen Mlu sc h libcr Brcmcn nicht s, HtlH 
die Arme e unter !-Ierzo g Georg durch !-le ssen 11 lid West
flt,l e n mlLrschieren und OsnabrUck erobern (Bd . 11 , S. 136). 

') Geht aus dem untell angefiihrren Brief des lIerzogs vom 15.2. hervor. 
.) T. 11, P. I, 1633. 
4) Ober den Vor s toB :tuf Hhcine WiH LJis jetzt ni chts 

IJ e k an n t. Des Landgrafen vergehlicher Vormarsch bei Emsbiiren und 

• 
• 
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Naebrieht von der lliedersaehsiseben Armee. Zwei Briefe 
des H erzogs vom 14. und 17. aus Vorden, 25 km nordlieh 
von Osnabruek, gingen gleiebzeitig am 19. ein ' ). In dem 
ersteren bedankt sieh der H erzog fu r das Sehreiben des 
Landgrafen aus Boeholt vom 9. 2., wilnseht ihm Gluek zu 
seinen Erfolgen im Stift Munster und bedallert, dall ibm 
die gewilnsehte Mitwirkllng nieht mOgli eh sei. Die Wei
sungen des Reiehskanzlers liellen dies nieht zu. Ihm sei 
aufgetragen, "mit und ncben Herrn F. M. Knyphausen mit der 
uns untergebenen ansehnlichen K OnigHchen Armee uns in 
diesen wcstfalichen Kreis zu begeben. sonderlich an dem 
Emsstrom einen festen FuB Zll setzen; wenn solches ge· 
schehen, nns des ganzen Stiftes MUnster nlitzlich zu ge
brauchen, uns wied erum nach der vVeser III wenden . .... 
Weil \Vir uns der Stadt Meppen nun bemaehtigt, mussen 
wir uns der Tnstruktion gcma0 nach der Weser zuriick
begeben", was aueh wegen des rllhebedilrftigen Zustandes 
der Trllppen, 10000 M. z. F., 3000 M. z. Pf. ohn e die zuruek
gebliebenen und detaehierten, gut sei. 

WiT haben es hier mit einer j e ner ebenso un ge 
schickt e n,wic unaufricbtigen Ausreden d es Her
zogs zu tun , \Vie WiT sic aus den hessis c hen Akte n 
n oe h ei ni ge Mal e festste ll e n k On n en. Das kann 
mit aBer Bestimmtheit gesagt werden, auch wenn besondere 
Naehfor schun gen im Staatsarehiv l-Ian nover nieht angestellt 
word en sind . Der G rundgedanke aller Direktiven Oxen
stiernas war, den Feind aus den rheinisch- westfalischen 
Stiften zu vertreiben und deren reiehe Mittel fUr die Krieg
fUhrung der Evangelisehen zu gewinnen. \Venn in einer 
- mir nieht bekannten - W eisung des Reichskanzlers von 
ein er Fortnahme einrs W eserubergangs die R ede gewesen 
sein sollte, so kam eine solche nattirHeh nur in einem fru
heren Stadium in Frage. Die Behauptung, dall Ox enstierna 
befohlen habe, n a e h Gewinnung der Emslinie sich wieder 
naeh der W escr zu wenden, steht sehon im W idersprueh 
mit der anderen Angabe, dall dcr H.erzog sieh des ganzen 
Stiftes Munster nUtzlieh gebrauehen solle. Das eine ist so 
unwahr wie das andere. Und bei dem festen Fulil fassen 
an der Ems handelt es sich natOrlieh nieht urn den einen 
exzentriseh liegenden Ort Meppen, der, \Vie \Vir noeh bOren 

seine lctzte AnwescnheiL in Kocsrcld am 27. 2. ergibt si ch :tus Sch reiben, 
die der Lilndgraf am W., 23. 100d 27.2. an ci ncn Kapi tiin Hohwer richtctc 
(Gch.- Hllts-KorrcsJlondenz 1627 - lG37). 

I) "Braunschweig-J llng Ca lcnberg. IIcrzberg LGlS- LGM" . 

• 
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werden, lediglich fOr das Privatinteresse Knyphausens Be
deutung hatte, sondern um die Streeke Rhei ne- W arendorf, 
die die V erbindungen der Weserfestung mit MOnster und 
KOln unterbraeh. Dall cs si ch Mitte F ebruar nicht mehr 
urn die Weser-, sondern um die Ems- ·und Rheinlinie ban
delte, dall die kiihne Offensive des Landgrafen die g unstig
sten Vorbedingungen fur die Durebfuhrnng des Grund
gedankens der Oxenstiernaseben Strategie und fUr Erfolge 
der evangelischen Partei geschaffen hatte, kann dem Herzog 
Georg nicht verborgen gewesen sein. Er stellt si ch ja auch 
nur als den gehorsamen Vollstrecker Oxenstiernascher Be
fehle hin, di e jedes eigene U rteil und jede Eigenmaehtigkeit 
fur ihn ausschlie0en. Das ist fast gratesk bei einern Manne, 
der fortgesetzt ihm unbequeme W eisun gen des Reiebs
kanzlers nicht od er nur teilweise ausflihrte und urn Ausreden 
nie verlegen war 1). Wie Oxenstierna in Wirklichkeit 
daehte, dall er dem Herzog und dem Landgrafen, sofort als 
er von den Erfolgen des letzteren hOrte, als Ziel ihrer ge
meinsamen Operation en nicht Harneln, sand ern l(oln be
zeichnete, werden wir noch htlren. 

Das Sehreiben vom 17. erganzt wurdig das vom 15. Erst 
naeh 2 T agen ist dem Herzog eingefaIlen, dall der ver
storbene K onig ihm kurz vor seinem Tode das Stift Munster 
zu r U nterbaltun g seiner Armee angewiesen habe. Er spricht 
die bestimmte Erwartung aus, daJ.l der Landgraf den Willen 
des K onigs respektieren wurde. Diese riieht naehwprUfende 
Behauptung ist wenig g laubwurdig, da Gustav Adolf dem 
Landgrafen das Stift MOnster als Entsehadigung fur Ober
hessen zuerka nnt hatte (I, 71) und es dementspreehend aueh 
von Oxenstierna im Mai 1633 als Quartier fur die hessisehe 
Arm ee noebmals ausdrueklieh bestimmt wurde (s. unten). 
Die Behauptung des Herzogs offenbart nur, dall er mit der 
Riiekfuhrung de r Armee zwc i Ziele hinterlistig e r
r e i c h e n w ol lt e, die Ge winnun g van Hameln und 
den Abzug der Hessen aus dem Stift Munste r , 
das der millgunstige und gcizige Furst dem Landgrafen 
nieht gon nte und bei passender Gelegenheit fur seine eigenen 
T ruppcn ausnutzen wollte. AIs Sehwager des Land-

') AnBcr den Tatsaehcn, die noeh mitgetcilt we rd clI , weise ieh auI 
die sehriftliehe ErkHirung hill , die Herzog Georg tun 10. 4. l635 dem Kur· 
fiirsten von Sachscn abgab, er habo sieh jederzeit, scllJst sehon zu Lebzeitcu 
(:ustav Adolfs, nur "dem Titel und Namen" nach als sehwcdisehen Gene· 
I'al betmehtet, da cr ncbenher "FUrst nnd Stand des Reiehes" vcrblieben 
sei (v. d. Dcekcll , 11 , 254). 

• 
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grafen Georg von Darmstadt hat er, wie wir noch 
erkennen werden, alIes 'zu hintertreiben gesucht, 
was die Stellung des niederhessischen Filrsten
turns zu einer st!,rken gemacht hatte! 

In beiden Schrciben ist die A bsicht, Hameln zu be
lagern, verscbwiegen und jede Andeutung, wann der ROck
marsch angetreten wOrde, vermieden. Der Landgraf hat 
nach Empfang dieser Briefe, die ihn stark erbittern mullten, 
anscheinend ooch den Versuch machen wollen, den Herzog 
od eT wenigstens Knyphausen von einem Vorhaben abzu
bringen, das der militarischen Stellung der hessischen Armee 
im Stift M Unster den Boden entzog und die gemeinsame 
Sache der Evangelischen so stark sChadigte. Er marschierte 
am 20. und 22. weiter bis EmsbOren, 14 km nordlich von 
Rheine. Hier e rk annte er, dallderHerzogihn vor 
eine vollendete Tatsache gestellt hatte: Die 
groi3e niedersachsis che Armee war bereits im 
vollen ROckmarsch Ober Herford (22.2.) nach der 
W es er beg riff en. Ihm blieb nicbts Obrig, als schlcu
nigst umzukehren. Am 27. Februar war er wieder in Koes
feld I). Knyphausen erreichte die Weser bei Rinteln am 
24. 2., Herzog Georg besetzte Bielefeld und Lemgo, um sich 
erst die Kontribution der Grafschaft Ravensberg zu sichern; 
dann erkarnpften beide gemeinsam in den letzten Tagen 
des Februar ohne Schwierigkeiten gegen schwache Grons
feldsche Truppen (3-4 Kavallerie- und ein Infanterieregi
ment) die ROckkehr auf das Ostliche Wescrufer bei Rinteln, 
ein Vorgang, der von v. d. Decken als gro£le Heldentat des 
Herzogs verherrlicht wird, wahrend er lediglich dazu fUhrte, 
da£l eine Armee von 16000 Mann fUr volle 4 Monate vor 
Hameln festgelegt wurde. 

Diese merkwiirdigen Operationen der nieder
sachsischen Armee sind von der deutschen Ge
schichtsschreibung bishe r noch nicht beachtet 
worden '). Sie haben den grOllten EinfluB auf die 

1) Och.-Ha.ts-Korr. l627- 97. Landgraf an Kapitan Rohwer. Dieser 
gchorte zu den Truppen. die der Oberst ". Hantzau , der sJl5.tcre Marschall 
VDn :Frankreich. fUr Sehwcdcn in dcr Grafschaft Bcnthcim wllrb und zcit
wcilig dem Laodgrafcn untcrstellt wurden (Uaadissin an den LamlgraIen, 
Oberlahnstein, dcn 20.2.), - SattJer S. 883. 

') Von den bciden AutorcD, die si ch am Qi llgehcllclstcn mit ihncn 
bcsch~iftigt haben, stellL v. d. Deckcll (11 , l45 f.) dcn Ruekmarseh von dcr 
Ems zur Wescr als cincH Vormarsch gcgcll dcn Fcind, ILls dcn Anfang 
eincr ktihnclI , mit dcm Siegc VOlt Oldendorf cndigendcn Offensive hin , die 
cr gegcn den zaghafteu Knyph:wscn nnd seine Oberstcn nur mit Ent-

-



/ 

Beitrage zur Politik und KriegHihrung Hessens usw. 33 

pa litisehe und militarisehe Gesamtlage im Frlih
j a h run d S a m mer 1633 g e ha b t; es ist daher angebraeht, 
sie etwas naher und im Zusammenhang mit den Ereignissen 
dieser Zeit zu betraehten: Die Lage, in der Gransfeld sieh 
in den ersten Manaten des J ahres 1633 befand, ist genau 
bekannt '). Naeh dem Abmarseh Pappenheims naeh Saeh
sen im Oktaber 1632 und naeh der Absendung van 37 Kam
pagnien z. Pf. und 2500 M. z. F. unter Oberst v. Westfalen 
au f Koln im Dezember 1632 verfligte Graf Gransfeld alles 
in allem nceh uber 8- 9 stark geschw3.chte Reiterregimenter 
nnd 10 800 M. z. F. (Hallwieh, S.82). Sein FuJilvalk nnd 
seine Kavallerie bis auf 4 R.egimenter war aber nOtig ZUT 

Besetzung der festen Pliitze in dem weiten Raum zwi
schen Wolfenbiittel und Koln, Nienburg und Stadtberge. 
Nur in geringem MaJ3e und nicht ohoe Zeitverlust konnten 
die "guarnisonen" dUTch bewaffnetes Landvolk ersetzt und 
hierdurch Truppen, ein 50 g. exercitus, zu Operation en frei 
gemacht werden. Gransfeld selbst war zwar kein Pappen
heim, aber das Urteil Hallwichs liber seine Unentschlossen
heit, Zaghaftigkeit und Inkonsequenz geht zu weit. Aueh 
fUr einen Feldherrn ersten Ranges ware die Lage, in der 
er sich befand, eine au13erst schwierige. ja hoffnungslose ge· 
wesen, wenn die Gegner sie richtig ausnutzten. Die Nach
richt von dem Vorgehen der Hessen in seinem RUcken und 
von dem Erscheinen der starken niedersachsischen Armee 
vor seiner Weserfrant brachte Gronsfeld stark auJiler Fas
su ng. Bei Beginn der hessischen Offensive befand er sieh 
in Meschede, in den ersten Tagen des Februar war er in 
Minden und eraehtete Westphalen, auf dem die ganze Exi
stenz seiner Armee beruhte, fUr ver1oren, wenn Wallenstein 

schiedenheit durchsetzcn k onnte. >Sattlcr (8. 853 Allnl . und 396 f .) weis t 
dagcgen cingehend nltch , daB Knyphauscll dl1fcha us keinen Widerspl'uch 
('rho bcn hat , llIit dem Hcrzog v51lig einverstanden war, und da ll Dccken 
8cinen Helden, den Stammvater des Hauses Hannovcl', nur maJ wieder 
Iluf KoStCll Knyphauscns verhcrrJichen wol lte. 

I) Hal1wich, " Joh . .l\'lerode", S. 75 f . Seiue Angaben liber die Vcr
h!Ulnisse bei den .Ligistcn beruhen auf archi va!en Forschungcll und miissen 
His durch,tus zuverlass ig gelten. J-li eran kann dns MilUra llcn , dl~S M. Lenz 
(Wl tl ingische Gelchrten-Allzeigen, 1. 2. l888) beku ndet, ni chts iindern. 
Nu l' die Angabell Hallwichs, die di e Gegcnse ite bctreffen, si nd , wie er
ICi!lrl ich, vi elfitch llnrichtig. - AuBer a.uf HalJwich stlitzen si ch meiue 
Ausfii hrullgen und mein Vrtei! auf die Akten einer Kriegskanzle~, die von 
,1(' 1\ Ilessen bei Oldendorf erbeutet wl1rdcn, insbesondere [luf di e Bcrichte 
nro l1 sfe lds aus Mi nden an Wallen.s tein (Abschrift oh ne Datum), an den 
I{ urfiil'sten Max yon Ba.yern llnd den Erzbi schof von Koln vom 1. 3. lG33 
(~ 1. A. Marbnrg. Kr. A. 1(;33, 11). 

Zf' llsch r. Bd . &t o 3 
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nicht schleunigst durch Thuringen succurs schickte. Zwi
schen dem 10. und 12. Februar hielt er sich in der Gegend 
von Soest auf, unternahm aber gegen die schwachcn hes~ 
sischen Abteilungen nichts. Die Nachricht, dall die niedcr
sachsiche Armee aus der Gegend von Helmstedt nieht ge
radewegs auf die mittlere Weser, sondern iiher Drcmen 
vormarschiere, muE ihm die erste Erleichterung gcbracht 
haben. Er konnte nun mit seinen 4 Kavallerieregimc l1tern 
uber Hoxter vorgehen und Hildesheim und W olfcnbli ttel 
fUr 4 Monate verproviantieren. Ende Februar war er mit 
seinem gaozen "exercitus" zwischen Minden und j l ame In 
auf dem rechten Ufer der auf dieser Strecke von Osten 
nach Westen ftiellenden Weser. AIs Herzog Gcorg und 
Knyphausen vor seiner Front bei Rinteln unter leichten 
Gefechten uber die Weser gingen, brachte er die Infanterie 
und ein Kaval1 erieregiment in Hameln, sich selbst in Nien
burg in Sicherheit und liell die ubrigen drei K a vallerie
regimenter nach Westen ausweichen. Die Serge, di e er in 
den Briefen an Wal1enstein und die heiden l<.urfUrsten 
aui3erte, daI6 die festen Platze in den Stiften, insbesondere 
die mit Volk nur schwach besetzten Hauptstadte Osnabrlick 
und Munster, und damit alle Quartiere rasch in di e Tl a nde 
des Feindes fallen wtirclen, dieser seine Heere in wenigeo ' 
Monaten auf 50000 Mann bringen konne, die Exist nzmog
lichkeit fUr eine katholische Armee, wie es bisher wm g rol3-
ten Vorteil des Allgemeinen Wesens der Fall gewesen sei, 
aber authOrten - diese Serge war durchaus nicht g ru ndlos. 
Sie wurde es erst,-als Herzog Georg und Knyphausen uber 
die \Veser zuruckgingen, sich vcr Hameln festlcgten und 
den Kampf roit den unendlichen Schwierigkeiten und Rei· 
bungen, die das Stillegen einer so starken Armee verur
sachten, aufnahmen. 

Ihre MaBnahmen konnen durch mangelhafte K enntnis 
od er unzutreffende Beurteilung der Lage nicht erkHirt wer
den. D as Agenten- und I{undschafterwesen war dam als so 
ausgebildet, Vberlaufer und Gefangcne brachten fortgesetzt 
so eingehende Nachrichteo, wie dies in den neueren IZriegen 
nich~ mehr der Fall war, und die strategischen Gedanken 
der Briefe Gronsfelds stehen in voller Dbereinstirnmung mit 
den Direktiven Oxenstiernas, mit der Auffassung Landgraf 
Wilhelms und Camerarius; sic sind so einfa c he und 
naheliegende, daB Heriog Georg und Knyphau
sen keinen Zweifel haben konnten, worauf cs vom 
20. Januar bis Ende Febrllar ankam. Der Brief des 

• 
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letzteren vom 20. J anuar beweist dies ja aueb. 1m vollsten 
Widersprueh zu ihm steht sehon der U mweg uber Bremen . 
Ob er auf die dem Herzog Georg eigene Vorsichtigkeit 
od er - was wahrseheinlieh ist - auf Quartier- und Liefe
rungsfragen I) und auf die Absiehten, die Kny pbausen bezl. 
des Amtes Meppen verfolgte, zuruek zufuhren ist, mag da
bin gestellt sein. Gereehtfertigt war er jedenfalls nieht, wie 
der 4 W oeben spater im Angesieht des Feindes vollzogene 
Weserlibergang beweist. Viel sehlimmer noeh als der Um
weg uber firemen und der Vormarsch nach der unteren 
Ems, auf Meppen, belastete die Ruekkebr auf das reehte 
Weserufer die Fiihrer der niedersachsischen Armee. Die 
Grtinde, die Sattler fur sie anfuhrt (S. 352 f.), sind nieht stich
haltig. Ob eine Belagerung von Osnabruek zu sehwierig 
gewesen ,·vare, laSt sich schwer entscheiden. Die Sorge 
Gronsfelds um diese Stadt und ih':e spatere Eroberung im 
August 1633 spreehen fUr das Gegenteil. Eine formliehe 
Belagerung war aueh gar nieht nOtig , eine Bloekierung mit 
~nigen tausend Mann hatte vOllig ihren Zweek erfilllt . 
Wenn der Rilckmarseh naeh der Weser aber den welfisehen 
Gebieten vor Ausplilnderung dureh die z\Visehen Minden 
un d H ameln auftauehenden Gronsfeldsehen Truppen Sehutz 
bringen soUte, wie Sattler meint, so zeigen gerade seine 
weiteren Ausftihrungen, welche Leiden die seA rt S c h u tz 
fU r das FOrsten tum Calenberg, die Grafsehaften Hoya, 
Sehaumburg und Lippe mit sieh braehte. Gewinnung 
de r Rheinlinie und Bedrohung von K Oln ware ein 
geeigneteres Mittel gewesen, aueh naeh den einfachsten Regeln 
der damaligen Kriegskunst, bei der "Diversi6nen" eine groBe 
Rolle spieHen. Auf Oxenstiernas 1nstruktion sieh zu berufen, 
ist, wie schon erwahnt, nicht angangig, Sattler selbst fiihrt 
spater (S. 410 und 435 im Widerspruch zu S. 352) auch aus, 
daJ3 es Oxenstierna nieht auf die Belagerung eines einzelnen 
Platzes, sondern auf energisches Vorgehen, auf Gewinnung 
weiter Landstriche ankam, urn dem Feinde die Existenz
mittel Zll entziehen. Hocherfreut schrieb Oxenstierna sofort 
auf die erste Kunde von den Erfolgen des Landgrafen aus 
Wurzburg am 21. 2. und bat ihn, "mit H e r zog Georg 
geme in sa m geradewegs auf Koln d e n Marseh zu 
ne h m e n". Die SUlrke des Feindes, der ihnen entgegen-

1) Diesc Dinge und die klcinlichen Zwistigkeitcn zwischen Hcrzog 
Gcorg und scin em Vctter Fricdrich Ulrich VO lt Braunschweig nehmen bei 
HaUler einen IJ reiten Hnum ein. 
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treten kOn ne, sehatzte er auf nicht liber 6000 Mann '). FGrwahr 
die 16000 Mann starke niedersaehsische Armee war nieht 
van H elmstedt iiber Bremen bis zur Ems vormarschiert, 
urn sieh die Rliekkehr auf das reehte Weserufer zu er
kam pfen, sondern urn die RheinJinie zu gewinnen. 
Mit dieser fielen die W eserfestungen und Osnabrilek ganz 
von selbst, denn nach den Grundsatzen dieser Zeit mu0te 
der K ommandant einer Festung akkordieren, urn die Be
satzung zu retten und den Ort vor P IUnderung zu sehOtzen, 
wenn kein Entsatz in Aussieht stand. 'Wagte der Feind 
jedoeh eine E ntsehei dungssehlaeht, so konnte und mul3te sie 
3 Monate fruher stattfinden, nieht westlieh Hameln , sondern 
westlieh MOnster. lhr Ausgang konnte nieht zweifelhaft 
sein, da die Truppen Merodes und Bonninghausens, die 
Haupttrager des Kampfes bei Oldendorf, im Marz noeh 
nieht verwendungsfahig waren. Niemals wahrend der 
ga n zen Daue r des K ri eges boten die Verhalt
nisse flir die Evangelisehen mehr Aussi e ht, die 
Exis t e n zmOg li e hk ei t e n des li g istisehen H ee res 
zu verni e hten, si eh z um Herrn d es ganzen Nord
westens Zll machen und dadurch eine m fUr sic 
gunstigen Friedensseh lu 13 naher z u k o mm e n als 
im Frilhjahr 1633. 

Auch der Verlauf der von den Ge neralstaaten einge
leiteten Verhandlungen (s. oben S. 26 f.) beweist dies. Urn 
die Ruhe und Ordn ung, die ihr H andcl im Nordwesten des 
Reiches brauchte, zu erreichen, batten sic nach im Januar 
mit dem Kurfursten von KOln, dem Pfalzgrafen von Neu
burg und dcm General Baudissin ilber eine Neutralisierung 
des ganzen Gebietes zwischen Nordsee und Diemel, W eser 
und 1\1.as verhandelt '). Als der Landgraf sieh im Stift 
Munster festsetzte und die niedersachsische Armee si ch der 
Ems nahertc, waren sic bereit, Truppcn zur U nterstutzung 
der Evangelisehen ilber den Rhein zu schicken. Sie zOger
ten mit der Ausfuhrung, als Mi13erfolge hei Baudissin E nde 
Februar ~in traten, und als der ROckmarsch der niedersaeh
sischen Armee bekannt wurde, der der hessischen H err
schaft im Stift Munster das Fundament entzog, da \Viesen 
sie ihren Abgesandten Vossberg an, sich mit Glimpf aus 
den Verhandlungen mit dem Landgrafen \Vied er heraus-

• 
') "SchwedclI IG31- IGB9". pr. Cassel , ~ell 24.2. l6GB. Herzog 

Georg erhiclt cin gleichlautcndcs Schreibon (Sattl cr, S. 396). Die Scha.t
zung des Fcindcs aliI 6(X)() Mann ist ziemlich richtig. 

t) 1{lieh, S. 82 f. 
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zuziehen 1). Die Herrn Staden warteten mal wieder klug 
ab, welche Partei in Westfalen das Vbergewicht erlangen 
wurde. Noch Ende April, als Abgesandte aus Munster die 
Neutralisierung ihrer Stadt im Haag betrieben, gab Came
rarius den Rat, der Landgraf mOge sich mOglichst rasch 
dieses wichtigen Platzes bemachtigen 2). 

Ein energisches Vorgehen der niedersachsischen Armee 
war noch besonders dadurch geboten, dalil die uberlegenen 
Krafte Isenburgs und Westphalens den General Baudissin 
in der zweiten Halfte des Februar allmahlich bis zur mitt
leren Lahn zuruckdrangten, eine Bedrohung von KOln aber 
den ,erwunschten Umschlag der Lage auch hier sofort her
vorgerufen haben wurde. KPTZ, es ist unml)glich, irgend
welche miliUirische Grunde zu finden, die den Ent
schlulil des Herzogs Georg und Knyphausens, in einer sol
chen Lage nach der Weser zuruckzugehen und Hameln zu 
belagern, rechtfertigen kOnnten. Eine Er k lar u n g k ann 
a llein in der damaligen politischen Lage und in 
de n Sonderinteressen, die beide Heerfuhrer ver
folgten, gesucht werden: Schon vor Gustav Adolfs Tode 
hatte Herzog Georg mit Kursachsen unter einer Decke ge
spieJt und sich beim Herannahen der Entscheidung von 
Lutzen hOchst zweifelhaft verhalten '). Wenige Tage nach 
Oxenstiernas Abreise von Dresden hatte sich nun Landgraf 
Georg von Darmstadt bei seinem Schwiegervater, dem Kur
fursten J ohann Georg, eingefunden und streckte in Verbin
dung mit dem a!ten Rivalen Schwedens, Konig Christian IV. 
von Danemark, seine Fuhler nach Wien aus. Das diplomatische 
Spiel, mit dessen Einzelheiten uns Struck, Gunther und H el
big hekannt machen, sonte Oxenstiernas Einflulil in Deutsch
land den Boden entziehen. Es fUhrte Mitte Marz zu den 
Verhandlungen sachsischer und kaiserlicher Rate in Leit
meritz und endigte 2 Jahre spater mit de,!, fUr ganz Deutsch
land so unglucklichen Sonderfrieden von Prag '). Schon in 
den ersten Tagen des Januar 1633 wurde die von Dresden 
nusgehende Friedensaktion in Braunschweig und cene be-
----~.-- , 

1} "Schweden L631- 1639." Camernri tl s an den Landgr<lfen, Gmvcn
hltg, den 7.3. 1633. Ktich , S. 33, sagt, die Grlinde, die die Geueralstaaten 
ZII dem plOtzlichen Wechscl in ihrcr Stcliungnahme Mitte Alarz vcran
lnUtcn, mtisscn weitcl'en Nacltrorschu.ngcll vorbehaltcll blcibell. Ich glitllbe , 
dlll'ch die Prazisierung del' militarischen Lagc sic nachgcwiesell zu habcn. 

'} Camcrarius a.n Wasserhun, Gmvenhag, den 1. 5. 163tl (in Chiffcrn) . 
• ) E. Gilllther, S. 2'2. - v. d neck.n, 11, S. 06 f. - Gcijcr, Ill, S. 223 . 
• ) E. Giinthcr, S. 62f., 07 f. - Struck, S. 63 f. 
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kannt (Struck, S. 70). Anch mit dem Schwager in Darm
stadt stand H erzog Georg in unausgesetzter Verbindung 
und bester Obereinstimm ung. A lles, was er in diesen 
W ochen erfuhr, muI3te seinen Zweifel verstarken, welche 
Partei bessere Aussicht fUr die Erfullung seiner partikula
ristischen 'Nunsche bot. Die IVl achtsteUun g Oxenstiernas, 
der si ch eben anschickte, einen Konvent aller evangelischen 
Reichsstande in H eilbronn zu stande zu bringen nnd bei 
den 4 oberdentschen Kreisen (dem Kurrheinischen, Franki
schen , Schwabiscben und Oberrheinischen) sich das nOtige 
Gegengewicht gegen die kursacbsische Politik zu verschaf
fen , schien zu dieser Zeit oach auf recht unsicherer U nter~ 
lage zu ruhen. In diesem Dilemma muB es dem Herzog 
Georg seiner ganzen Natur oach als das Bcste erschienen 
sein, sich zum l-Ierrn der starke~1 Weserfestungen Hame]n 
und Minden zu machen. Dann konnte er auf diese 
und auf seine liineburgschen Truppen gestutzt abwarten, 
wie sich die Dinge we iter entwickeln wOrden. Moralische 
Skrupeln als Protestant und schwedischer General hat er 
s i ch nie gemacht j und es wird ihm auch nicht allzu schwer 
gefallen sein, den F. M. Knyphausen zu seiner Auffassung 
zu bekehren. Auch fur diesen handelte es sich darum, ob 
seine Zukunft bei Schweden oder bei seinen Nachbarn, den 
welfischen H erzOgen und dem Bischof von Osnabruck, besser 
aufgehoben war, In einem Trelleverhaltnis, wie es die 
Dallwigks, Uffelns, Geysos an Landgraf Wilhelm band, 
stand er wed er zu Schweden noch zum Herzog von Celle. 
Sattler, dem das AuffaUige der militarischen Operationen im 
Fruhjahr 1633 entgangen ist, lallt die F rage, wie Knyp
hausen zur schwedischen Politik innerlich stand, unerortert. 
Er bringt aher mehrfach Tatsachen, die beweisen, dall hei 
Knyphausens militarischem Handeln eigensllchtige Motive 
eine R olle spiel ten '). Es verdient besondere Anerkennung, 
dall in einem auf Veranlassung und mit U nterstutzun g der 
Familie v. Knyphausen verfallten Buche diese Dinge nicht 
verschwiegen sind, und Sattler (S. 493) fOlgendes sagt : 
"Knyphausen hatte in der Tat im J ahre 1633 gut fur sich 
gesorgt. Ihm war nicht nur die Schenkung von Klempe
nau bestatigt, das Amt eines FeldmarschaUs und das Amt 

. Meppen (als schwedisches Lehen) zuteil geworden, sondern 
er hatte auch den Feldzug im nordwestlichen Deutschland 
benutzt, urn sich vom Herzog von W olfenhllttel 20000 tlr. 

') Slltt ler, S.320, 30 l , 364, 370, 374 , SV8. 434, ~I.S7 u. u. 
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versehreiben und von dem Osnabrileksehen Domkapitel 
3000 tlr. zahlen zu lassen, und bei den Verhandlungen mit 
den Standen der Grafsehaft Mark war wieder von einer 
Privatzahlung an ihn dic Rede gewescn". Auch mit dem 
KurfUrsten von Saehsen hat K nyphausen in naherer Bezie
hung gestanden. AIs Arnim im J uli [632 daran daehte, 
sich von seinem charakterlosen Herrn zu trennen, kam 
Knyphausen fUr das saebsisehe Generalat ernstlieh in Frage '), 
und gleieh naehdem er Ende 1633 dem Herzog Georg als 
Armeefiihrer zur Seite gesetzt word en war, bicIt es der 
KurfUrst fUr angebraeht, ihm ei ne reeht erhebliehe Geld
sum me zukommen zu lassen 2). Wenn Knyphausen, wie er 
deutlich zu erkennen gab, mit dem Festsetzen der Hessen 
im Stilt MUnster, das der evangelisehen Partei dauernd das 
Obergewieht im Nordwesten des Reiebs und die Unter
stiltzung der Niederlande in siehere Aussieht stellte, nieht 
einverstanden war und es zu verhindern suchte 3), dagegen 
sehon im Februar die g rollte ROeksiebt auf das Osnabriieker 
D omkapitel nahm "), so kann man bestimmt sag en, da.13 er 
sich hierbei nicht von sachlichen und militarischen Er~ 
wagungen Jeiten liell. Mit Gustav Adolfs Tode war eine 
Wandlun g bei ihm eingetreten; er, der bis dahin sieh als 
liiehtiger General erwiesen hatte, liell si ch naehher bei der 
U nsicherheit und Verwirrung der allgemeinen Lage mebr 
von politisehen und selbstsiiehtigen E rwagungen leiten. 
Die "iibergrolle Vorsieht", die S altier (S. 5(5) auffallt, er
klllrt sieh au! diese \Veise, ebenso wie die Tatsaehe, dall er 
reeht bald sehon das Vertrauen der sehwedisehen Obersten 
und des Reichskanzlers verlore l! hatte '). 

Politik und Kri egfii hrung stehen unaus
ge setzt in Wechselwirkung. Imm e r sUirker und 
ungliieklieher beeinflulltjene naeh G u stav Adolfs 
Tode die militarisehen Handlu ngen, anderer
seits weehselt mit milit a ris e h en E rfo lgen oder 
Millerfolgen die politis e heH altu n gde r e inz e lnen 
pr o testantis e hen Rei e hss ta nd e. Der Riiekmarsch 
der niedersaehsisehen Armee von der Ems zur W eser fallt 
in eine Zeit hoehstcr Spannung, er k ann n.ch seiner vollen 
Bedeutung nur gewurdigt werden, wenn man sich vorsteUt, 

I) lrmer, S. 195. 
') Struck, S. 53. - Satller, S. 325. 
') Saltier, S. 373 f. und S. (;07, Nr. 5. 
' ) Saltlor, S. 385 f. 
') Sllltl er, S.407, 656, Nr. 1. 

• 

-
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welche F olgen die vom F einde in dieser Zeit garn icht zu 
hindernde Gewinnung der Rheinlinie durch die nieder
sach ische, hessische und baudissinsche A rmee gehabt haben 
wtirdc : Sie halte das sacbsisch·Osterreichische Intri g uenspiel 
dieser Monate zerrissen und dem H eilbronn er B und eine 
Ausdehn ung und Festigkeit gegeben, die weitere rnilitarische 
Erfolge fur die P rotestanten erwarten lie~. n er gro~e 
Streik der Obersten, der die Tatigkeiten der A rm een des 
H erzogs Bernhard und des Feldmarschalls H orn gerade in 
dem A ugenblicke lahm legte, als sie Anfang April aus der 
Gegcnd von N Cllburg a. d. D onau zum entscheidenen Var
g ehen auf Mtinchen-Regensburg -Wien si ch anschickten, ware 
nicht ausgebrochen . Ledig lich die irn Marz infolge derVerhand
lun gen in Leitmeritz immer starker auftretenden F ri edensge
ruchte und die Ullsicherheit der Machtstell ung Oxenstiern as 
hatten den Streik her vorgerufen. S ie rnachten die Obersten 
und Hauptleute urn ihr Geld, das sie in die Regimenter und 
K ompagnien gesteckt hatten, besorg t und legten ihnen nach 
darnaJigen Grundsatzen auch die E hrenpflicht auf, fUr die 
ruckstandigen S oldforderun gen der Soldateska einzutreten I). 
Unv e rk e nnb a r ist d e T Ru c km a r s c h d e T ni ede r
s ac hsis c h e n Arm ee va n d e r E ms Z UT W e s e r, e in 

• 
Markstein in d e r tr a uri ge n Ge s c hi c ht e di ese r 
Z e it e n. Erst mit ihm wurd e au ! di e Ausnut z un g 
d e r dur c h di e S chl ac ht b e i Lut ze n ge s c h a ffene n 
gunstig e n str a t eg i sc h e n L age se it e n s d e r p r o 
t cs tantish e n P a rte i ve r z i c ht e t , de T g roBe Kr ie g 
in das Stad ium de r kl e inli c h e n , se lb s tsu c hti ge n 
Int e r e ss e nk a mpfe un d des V e rfa ll s d e r Kri egs 
kunst hin e in ge f u hr t, d e r s c h wed is c h e E in!lu ~ z u 
Gunsten d e s fran z& si sc h e n ge s c hw ac ht. 

Die Fragc, ob der Tod Gustav AdoHs im 'ovcmbcr l6S2 als cin 
fUr Dcutsehland glilcklichcs odcr nngliicklichcs Ercign is anzlIsehcll sei, 
hat die llistoriker von Schillcr his Trcitschkc Ulld Fr. Bothe 1) lchhaft 

I) Hitter, Ill , S. 555. - G. Droyson, "Bomhard von \Vcimarll , Bd. T, 
S. 147 r. 

t} Fr. Bathe, "Gustav AdoJrs und seines KilUzlers wi rtschuJtsllOli. 
ti schen Ab s i c h to u auf Deutschland". Frankfurt a. M. 1910. Hochst 
wert\'oll durch reiches Urkundenmaterial , bringt jcdoch, ulld zwa.r haupt
sH.chJich in der EillJ ei tung und im Vorwort AnsicMen, die auf rccht 
schwachcD P'iiBen stehen (5 . .PreuB in den GoUinger Gel.·A nz. \'0 11 1912) 
und MiB deutungcn iiucr di e pcrso lllichen Eigenschaften und die Beweg. 
grlindc Gustav AdoLfs zum Kriege vcrmehrcn. Ocr Tite l des Huches 
h5.tte seinem IlIhaJt cntsprechrud zu IiUltcn gehabt: "Gustav AdoJrs r er
stlindnis und Interesse flir die wirtschaftspolit ischen Ideen des Nicdcr
Wnder Ussrlillck". Uothe sugt im Vorwort, daB er "mit eiD er gcwissen 



Beitrage zur Politik nod Kriegfiihrung Hcsseos nsw. 41 

h!'schiiftigt (s. Kap. XVIII). Anf die Bedelltllng aufrricrksam zu machen, 
die dem in der deutschen Gesehichte kaum beachteten Winterfeldzuge 
li es Landgrafen Wilhelm fUr Erortemngen diese r Frage zukommt, will 
iell nicht tUlteriassell. Wenn Gustav Adolf am Leben blieb, so iibernahm 
OxenstierntL das ihm bereits libertragene Oberkommando in Niedersachsen 
lm ci Westfalell (T. I, lL4). Zwischen ihm und Landgraf Wi.Ihelm 
Ilcrrschte vollstllndige Obereinstimnlllng iiber die Kriegflihrung lllld die 
1\ riegszieJc. Die gleiche Tatkraft beseelte beide. I m 111 it. r z HiE3 h it t
le n ihre Hecre die Hhcinlinie gcnommen, d.t s ist unbe
st reitbar nach den von mir mitgeteiiten 'rat sac hen. Rier
llIit wurden dem kaiserlich-l igisti schen Hcere die Existenzmoglichkeiten 
I'lltzogcn, die evangelische Partei kam in Besitz des ganzeu.. nordwest
lichen Dcutschlands, uud HiI' die llekampfung der Spanier in den slid
lichen NicderhUlden durch den Prillzen von Omnien ergaben si ch die 
besten' Aussichten. DerKrieg war flir die osterreiehischc Partei nicht 
lIl chr zu - gewinnen. Nicht mit der gloichcn Sicherheit, aber doch mit 
Bcrcehtigung kunll man unter neachtung aller milit.arischen Einzelheiten 
sagen: Parallel mit diescn Erfolgell der Evangelisehen im Nordwesten 
g-ingcn Elfolge im Oston. Gustav AdolI wa.re dem bei Liitzen gesehla.ge
nen Wallenstein nach B5hmen hinein gefolgt, Prag fi el naeh im Winter 
IG32/33 und im Frlihjahr kam de r Gedanke zur Ausflihrung, der Gustav 
Adolf stets so lebhaft beschu.ftigt, dell er im Mai 1032 nut in Rlieksicht 
auI Kursaehsen auJgegeben hntte - die Offensive auI Wien. Mit 
dcm Erseheincn der koniglichen Hauptarmee vor Wien unrl del' Eroberung 
VO Il Koln £lurch LandgmI WilheJm und Oxenstierna im Sommer 1633 
wu r die auf Zersetzung der evangcl ischen Partei geriehtete osterreichisch
spanische Politik gescheite rt und die Gnmdla.ge flir Friedensverhandlungen 
geschaffell. Das Iurehtbare Elend VOIl mchr als zw5if weiteron Kriegs
jahren ware dem dcutschen Volke erspart, lmd Frallkreich wurde nicht 
die se ine Geschickc besti llllnende Maeht. 

Wchmut .... das Idol seincr Jugend zcrsWrt" .... , d,tB man sich in 
Zukunft bei G. A. VOIl einer "sehonen .Marke nicht mehr bortick en lassel1 " 
dii rfe. Er gJaubt also , wie aueh einige andere Geschichtssehreiber (s. 
C. Fey, "Gustav Adolf im Lichte del' Gesehiehte". Lei pzig 1894), nieht 
daran, daB recht vcrsehicdenartige Eigenschaftcn in der Brust e i n e s 
Menschen vereinigt sein konnen: Hei Gustav Adolf allfrichtige Frommig
kcit, hohes si ttliches Plti cht- und Vcrantwortungsgefiihl ncben einem un
I.riigliehen Blick fUr realpoliti sche Notwendigkeiten und einer genialen 
Fti.higkeit, ihncn gerecht zu worden, das Genie eines groUcD Handels
herrn nebcn der echten Ritterliehkeit eines ta.pferen Edelmannes, diplo
matisehes Geschick neben dor Vemehtnng von Verlogenhcit und sehau
spielerisehen Masken. Uud doch gibt cs solche auUergewohnliche Na· 
Luren. Wcr aUe A.uLlerungen und Handlungen des La.ndgrafen Wilhelm 
durch die drei Teile meiner neitra.ge verfolgt, wird bei ihm eine ahnliche 
Verbindung von Eigenschaften fillden. Er besaB nicht die Wucht der 
Pcrsonliehkcit (dazu war er korperli ch seholt zu schwaeh), nicht den Genius 
des Sehwedellkonigs in seiner ganzen Gro13artigkeit, aber <tiles in aUem 
wu r er eine ihm .durcha.us wahIverwandte Natur. Gustav Adolf ltl1d 
I"andgraf Wilhelm waren Urenkel Philipps' des GroBmlitigen. Wer si ch 
mit ihren Personliehkeitcn naher bcschiiftigt, wird in ihrem Denken, 
Viihlen und Handeln reeht oft verwalldtc Ziige entdceken, die an ihren 
~emeinsamen Ahnen, den groCen hessisehcn Landgrafcll der Reformations
l.c it, erinnern. 
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I r. nor JUlckmarst'll cl er hess lschcll ']'rUI)IHm, die Erohl~rtlll g ,'on 
l'ntierbol"n, l'erlmndlllngen lIlilLil.l) stadt , 'I'od dos "Yleiu ... u Jllkob". 

Die eigenartige Kriegfohrung des Herzogs Georg traf 
jetzt, wie noch mehrmals in cler Zukunft, am empfindlichsten 
den Landgrafen Wilhelm; sie warf alle seine Berechnunge n 
Oher den H aufen und brachte seine Truppen in eine ge
fahrliche Lage. Schwere Entschliisse waren in den letzten 
Tagen des Februar in Kocsfeld zu fassen. Dber die Auf
fassung und die Anordnungen der hessischen FOhrung aus 
diesen Tagen fehlen die Nachrichten. Erst mit dem 9. Marz 
lichtet si ch das D lll1kel. Die tatsachlichen Ereignisse und 
gelegentliche Aullerun gen aus spaterer Zeit erlauben jedoch 
auch hi er ,,,ieder sichere RUckschliisse. Nachdem die 
hessischen Truppen den Ruckhalt an der niedersachsischen 
Armee lm Nordosten, an der baudissinschen im Siidwesten 
verloren hatten und An griffen des Feindes von alien Seiten 
ausgesetzt warell, mu£3te der Landgraf Quartiere suchen, 
die grOllere Sicherheit, geregelten Lebensunterhalt und 

. bessere Verbindung mit der H eimat boten. Das Stift Pader
born, das ihm als reife Frucht in den Scholl gefallen wAre, 
wenn H erzog Georg und Knyphausen das miliUirisch G ebotene 
und Verstandige getan hatten, mullte er jetzt in seine Gewait 
bringen; und - wenn er das Stift MUnster nicht vOllig auf
geben wollte -, so mullte er auch durch Besetzung marki
scher Stadte sich die Verbindung mit den im MUnsterland 
auf einer Art verlorenem Posten zuruckgelassenen Truppeu 
sichern . Wegen der H ollander brouchte er sich keine Ge
danken mchr zu machen . Camerarius riet dringend, im a11-
gemeinen Interesse !Cur Soest, Lippstadt und Lipperode die 
Hand zu legen I). Offene Gewalt gegen die Stadte des Kur
fiirsten von Brandenburg zu gebrauchen, scheute der Land
graf aber noch immer; er g laubte, wenn er erst mal Herr 
von Paderborn ware, wurde Lippstadt ihm von selbst die 
Tore offnen. Am n. Marz tauchte er mit dem grtlllten Teil 
seiner Armee in und urn Kloster Liesborn bei Lippstadt, 
100 km von Koesfeld entfernt, auf ' ). Die der veranderten 
Lage entsprechenden Entschlilsse mussen also in Koesfeld 
recht rasch gefaJ3t und in Taten umgesetzt sein. Der Ent
schluJ3, einen Teil seiner Truppen dort und in Beckum unter 

1) "SehwedclI LG8 L- 39". Cllmcrarius an Sixtinu5, Graveuhag, den 
S. S. 1633. 

I) ,, 1 .. iPJlstadt LG3ll- L650cc . Landgra! iUl Uiirgcrmoister uud Rat von 
Lippstadt, Kl ostcr Licsborn, dell n. 3. 1633. 
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, 
Oberst Geyso, in Dorsten unter Oberstleutnant Seharrkopf 
zurUekzulassen, verriit den zahen Willen, die auf das Stift 
MUnster geriehteten Plane \Vied er aufzunehrnen, sobald es die 
Verhaltnisse gestatten wurden. Aus einem Schreiben des 
Landgrafen vom 15. 3. an Oxenstierna kHngt nur noch Ieise 
das Bedauern dUTch, da~ es ihm versagt war, seine Erfolge 
irn Stift MUnster fortzusctzen. Er trostet si ch damit, dall 
er die feindlichen Neuwerbungcn' in der Starke van mehreren 
l()()() M. zurn bestell des AlIgemeinen Wesens zerstort und 
hintertrieben habe. Zur BegrUndullg sei nes RUekmarsehes 
weist er auf die Vorgange bei der niedersachsischen und der 
baudissinschen Armee bin; er spricht dabei aus, daB sein 
Festsetzen im Stift MUnster dem Herzog Georg nieht ge
pallt und ibn dem Verdaeht ausgesetzt hatte, als ob cs ibm 
nur urn Partikular-In teressen zu tun seL Er wurde nun
mehr Padcrborn, das bisher dem Allgerneinen Wesen und 
ihm selbst so sehadlieh gewesen, bloekieren I). Oxenstierna 
hat hier, \Vie Ofter bei I<onAikten unter deutschen Fiirsten, 
a US g 1 e i c h en d gewirkt und sich, \Vie stets, mit den Tat
saehen, die nieht zu andern waren, bestmogliehst abgefunden, 
auch wenn sie, \Vie die Belagerung von Hameln, ihrn noch 
so stark das Konzept verdarben '). In seiner Antwort er
kennt er - ganz irn Stil Gustav Adolfs - dankbar und 
lobend an, wieviel der Landgraf wiederum .,zu der Wobl
fahrt des Allgerneincn Evangelisehen Wesens" geleistet 
habe und daJil er bereit sei, ntltigenfalls den Herzog Georg 
an der Weser zu unterstutzen. Den wohlbestallten General 
der I(rone Schweden mu~te Oxenst,ierna so hinnehmen, wie 
er einmal warS), Van einheitliche r FUh rung, ein
heitliebem Kriegsplan kann nieht die Rede sein. 
"Da die circumstancien taglich variieren", iiberlie0 er auch 
jetzt das W eitere der Kommunikation der Beteilig ten <). 

Von Lipperode aus, wo das hessisehe Hauptquartier 
fUr langere Zeit blieb, wurden die Vorbereitungen zur Be-

') Kassel , den 15. 3. 1633. 
t ) Satller, S. 410 und 435. 
:I) Den hessischen Goh. Hatcn gcgoniilJcr U.ullorlc Oxensticrn,~ cin

m:tI , " cr habe das UlIgliick , mit .den Fiirstcn so Gcnoralc wilren , d;..a sic 
seine ordrc wie eill tort und injuricn aulnahmcll" (lIcilbr. BUild 11, Dal
wigk und Antrccht Iln den 1andgmfcn. Fnwldurt tt. M., den 30.4. LG34). 
VO II der Unaltfrichtigkeit und Unchrlichkeit Gcorgs, die, \Vie wi r noch in 
T. III horcll wcrden , bis ZlIll1 militari schcn Vcrrat giug, schwcigt dcr klllgc 
Staatsmann. 

4) St. A. Marhurg, " Kol'respondcllr. 1698". Oxcnsticrna, Heilbronu, 
dOli 2-2. 3. (pr. Kasscl, den HO. 3. 1633). 
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lagerung von Paderborn getroffen. Der Landgraf hatte fast 
die gesamte Kavallerie und die Infanterie bis auf das weille 
und rote Regiment bei sich. Die baudissinschen Truppen 
sandte er in diesen Tagen mit bestem Dank zurUck '). Die 
hohe Bedeutung des g roben Geschiltzes, der Feuermorser 
und BOiler, war bei der hessischen Armee frtiher und rich
tiger erkannt als bei der niedersacbsischen 'J. Bei Zeiten 
wurde nach Kassel der Befehl geschickt, schwere GeschUtze 
fUr die Belagerung Paderborns transportfahig zu machen 
und abzusenden. Die besonderen Schwierigkeiten, die ihre 
Bereitstellung und Fortschaffung verursachten, waren einer 
der GrUnde, die den Landgrafen veranlallten, sich am 13. 3. 
von Lipperode nach K assel zu begeben. Als sicb sein 
Aufenthalt dort infolge des Todes seiner Stiefgeschwister 
Moritz und Elisabetb ·verlangerte, trug er Sorge, daB vor 
Paderborn nichts versaumt wurde. General F. E. v. Dalwigk 
erhielt den Befehl, die nOtigen Rekognoszierungen vor
zunehmen; J oh. v. Uffel n, der mit den Verhaltnissen von 
Pad er born besonders vertraut sei, sollte ihn bei den Vor
bereitungen untersWtzen a). Am 20. Marz war der Landgraf 
zurilckgekehrt und leitete nun von Neuhaus aus den An
griff auf die Stadt. Am 21. 3. gegen Abend rilckte ein 
Teil der Besatzung aus, urn die Niederlegung einiger vor 
dem Wesertor gelegener Beulichkeiten, die die Annaherung 
des Feindes erleichterten, zu decken. Die Hessen paBten 
aber gut auf und warfen die D eckungstruppen mit groBen 
Verlusten in die Stadt zurtick. Aus den Aussagen der Ge
fangenen ging hervor, daB an regularen Truppcn nur noch 
'I, Kompagnie z. F. u. 150 Mann z. Pf. in der Festun g seien, 
ab'er von einer aus Burgern, Bauern und Studenten ge· 
bildete'n Volkswehr kraftig untersHitzt worden ' ). Am 25. 3. 
begann die Besohiellun g aus leichten GeschUtzcn, denn die 
schweren \varen wieder einmal nicht fortzubringen gewesen. 

1) Kr. A. 1633, 111. Landgraf an den Rh ci llgl'llfclI ulld cbenso an 
Halldissin, Lipperodc, den 12. 3. 1633. Die BaudissillSchclI 'I'ruppcn, be· 
sonders die KavaUcric des Obcrst PleB habcn dUlln tluf dcm Biickmarsch 
im Mllrz , ebcnso wie bcim Anmarsch im Jaullar, das ]i' UrstcntulII Marburg 
noch arg geschadigt (Kr. A. IGS3, VI ). 

') Landgraf an Oxensticrna, Kasse!, den 15. S. lGSS. 
') Kr. A. V. Landgraf an DaJwigk, Kassol , den l7. 3. J.G33. 
4) Kr. A. V. Landgraf an Herzog Georg uurl llll Oberst Me!ander 

im Haag, Neuhaus, den 25.3. 1633. W. Ri chter, "Gcschichtc der Stailt 
Paderborn". Padcrborn 1903, Bd. JI , S.269. Romlll cl, VU I, S. 242, liiBt 
seinen Liebling, den kleinen Jakob, die Padorborucr in einen Hinterhalt 
lockcll und die Stadt erobern. 
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Der Landgraf besorgte, dall die schweren Kaliber der Ver
teidiger seine leichten Stucke bald niederkampfen wurden; 
er verlangte daher von seinen Stellvertretern in Kassel, sie 
sollten umgehend wenigstens die beiden alten halben Ka
nonen von 28 Pfd. und 100 Kugeln schicken. Er meinte, 
daB noch gute und vornehme Patrioten genug vorhanden 
seien, die rasch und gem die ntltigen Pferde zum Transport 
hergeben wilrden; er versicherte auf sein filrstliches Wort, 
dall sie die Pferde oder deren Wert zuruckerhalten wurden I). 
Die Zahigkeit der Verteidiger war aber nicht so gro£l, wie 
der Landgraf am 26. annahm. Burgermeister und Rat 
sandten noch am selben Tage durch einen TrommelschHiger 
ein Schreiben an den Landgrafen ab, in dem es hiell, ihr 
Herr, der Kurfurst von KOln, bemuhte sich zur Zeit, in 
Verhandlungen mit den Generalstaaten volle NeutraliUit fur 
die Stadt Paderborn zu erlangen, sie wurden kiinftig den 
Feinden des Landgrafen keinerlei U nterstutzung gewahren. 
Nachtraglich boten sie auch noeh eine Zahlung von 5()()Q 
tlr. in langeren Zielen an. Dcr Landgraf, der am 27. 3. spat 
abends von Lipperode nach Neuhaus zuruckgekehrt war, 
ersuchte sie hieraufhin, Unterhandler nach Neuhaus zu 
senden 2). Hier erschienen am anderen Tage Vertreter des 
Domkapilels, der Stadt und der Stande unter Fuhrung von 
Dietrich Ad. von d. R ecke. Nach einigem Handeln kam 
es zu einem Akkord, nach dem kunftig Freundschaft zwischen 
Paderborn und Hessen herrschen, die Stadt keine hessische 
Garnison erhalten 5011 le, Stadt und Domkapitel aber sich 
verpflichteten, fur vorbeimarschierende hessische Truppen 
den notigen Pro vi ant zu Iiefern, innerhalb 14 Tagen 2000 tir., 
zu Michaeli 6000 tlr. und vom April ab eine monatliche 
Kontribution von 1000 tlr. zu zahlen. Die Besatzung er
hielt freien Abzug mit Sack und Pack in alien Ehren. Die 
Gefangenen (Soldaten, Studenten, Burger und Bauern) wurden 
freigegebcn, auch behielt die Stadt ihre Geschiltze und ihre 
Munition auBer einem M6rser und einem leichten Geschutz, 
die den Hessen vor ' I, J ahr bei Volkmarsen abgenommen 
word en waren. Unterzeichnet wurde der Akkord fur Pader
born von D. A. V. d. Recke, fUr Hessen von L. H. v. Calen
berg und von G. H. v. Gunderode (I 85 Anm.)'). Zur vor-

t) Kr. A. I. IAlndgraf an Statlhaltcr und Hitte, Nellh:ws, den 26, 8.1633. 
') Kr. A. 1633, v. 
') Kr, A. 1683, V, llei Richter flndet sich nichts libel' aJle diese 

Vorgange. ROlllmel, VII I, S.248, Hi6t MeJander, der damaJs noch gar· 
lIicht in hessischen Diensten war, den Akkord abschlie6en . 

• 
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laufigen Ordnung der Verhaltnisse blieb Calenberg in 
Paderborn. Der Landgraf begab sich nach Lipperode zu
ruck und verlangte, daB die protestantische Stadt Lippstadt 
nunmehr auch hessische Besatzung aufnahme. J{ontributions
freiheit und weitgehende Berucksichtigung ihrer Interessen 
wurden zugesagt. Burgermeister und Rat beriefen sich 
aber auf die vom Reichst.g zu Regensburg und vom 
Kaiser erwirkte, ven Gustav Adolf ancrkannte Neutralitat der 
Grafschaft Mark, aul die diesbezuglichen strengen Weisungen 
ihres KurfUrsten und auf Drohungen, die ihnen erst klirzlich 
der Plalzgraf von Neuburg hatte zugehen lassen. In Ver
handlungen, die sich bis zum 10. April fortsetzten, suchte 
der Landgraf ihnen klar zu machen, daB eine wirkliche 
Neutralitat fur sie ' unmOglich sei, daB das Allgemeine 
Evangelische Interesse die Besetzung ihrer Stadt notwendig 
mache, und der Reichskanzler, sowie Ilerzog Georg von 
Llineburg sie verlangten. Er drohte schliel31ich Gewalt an
zuwcnden und machte sie fOT das Blutvcrgieeen ver
antwortlich. Die Vertreter der stark befestigten Stadt, in 
der sich auSer der wehrhaften Burgerschaft noch zahlreicfie 
Adelige, Geistliche und Bauern aus der Umgegend befanden, 
blieben jedoch fest. Sie beurteilten die Kriegslage, die 
schwankende Haltung des Herzog Georg und die Verhalt
nisse. die dem Landgrafen z. Z. nicht gestattetel1, sich lan ge 
vor Lippstadt aufzuhalten, ganz richtig. Am 11. April rUckten 
die hessischen Truppen, nachdem sie vorher noch zu beiden 
Seiten der Stadt dicht an den Toren und Wall en gewisser
maSen in Parade aufmarschiert waren, oach Nordosten ab, 
am gleichen Tage, an dern deT Generulwachtmeistcr Bonning
hausen mit 4 Reiterregimentern bei LUnen an der Lippe, 
60 km westlich, auft.uchte '). 

Dieser J\bzug muJil den Kleinen Jakob verdrossen haben; 
er wollte anscheinend den Lippstadtern zeigen, dalil er vor 
ihnen keinen Respekt habe. Er begab sich am 11. schon 
vormittags in die Stadt und "machte es sich bei einem 
BUrger am Markt lustig bei. Speis' und Tral1k". 1m Laufe 
des Tages erschienen immer mehr Reiter seines Regiments, 
darunter 4 Trompeter. Als der tap!ere Zecher urn 6 Uhr 
nachmittags autbrach, gaben ihm 30-40 Reilcr unter dem 
Geschmetter der Trompeten das Geleit. Vor dei inneren 

I) "Lippstadt 1633- 1660", Gel. GD7. J~andgraf, LipPct'odc, dOli l. 4. , 
Obernhagen, deu 7. 4. Im Fcldlager von LiPllstadt, den ,10.4. Burger· 
meistcr nnd Hat, Lippstadt, den 2.4. und 11.4. Calcnbcrg an Sixtinus, 
Obcrnh.lgcll , den 12. 4. lua3 . 

• 
, 
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Torwache wollte es das Ungliick, daB die zur Ablasung 
anrUckende 'AT ache dicht im Rucken der Reiter erscheint. 
Diese sprengen alsbald - wohl mehr aus Dbermut als aus 
S~rge urn ihre Sicberheit - in sie hinein. reiten sie urn und 
hauen auch Ill. Burger und Bauern laufen hinzu. "In dem 
gemeinen Tumult", der auf diese Weise entsteht, fallen 
SchUsse, und der tapfere Kleine Jakob sinkt von einer Kugel 
durch den Kopf getroffen vom Pferde. Biirgermeister und 
Rat zeigten sofort dem Landgrafen diesen Vorfall an, baten 
ihn, ihre Angaben uotersuchen zu lassen, "bedauerten den 
Tod des trefflichen Obersten und hofften, daB die welt
berilhmte discretion und Gerechtigkeit des Landgrafen ihrer 
Stadt diese unbesonnene, Ubelbedachte Anstalt und occasion 
nicht ent~elten lassen wiirde." - Die naheren U mstande. 
unter denen der Tod des in ganz Deutschland bekannten 
Kleinert Jakobs erfolgte, waren bisher unbekannt. Es ist 
sehr erklarlich, dall angenommen worden ist, der Landgraf 
habe sich durch eine Kriegslist des wichtigen Lippe-Passes 
bemachtigen wonen. Die VerhaJtnisse forderten auch ge
radezu hierzu heraus, und der Kleine J akob ware der richtige 
Manu fUr ein solches Unternehmen gewesen. Aber die 
Lauterkeit der Gesinnung 'Vilhelms V., von der soviele Be
weise vorliegen, hat derartige Handlungen verschmaht. Das 
Vertrauen, das er in dieser Beziehung bei Freund und Feind 
genoll, bekundet si ch auch dadurch, dall Burgermeister und 
Rat von Lippstadt nach am 11. April bereit waren, dem 
von l{assel anruckenden Regiment des Grafen Eberstein 
den Durchmarsch durch ibre Stadt zu gestatten I). Mit auf
rich tiger Trauer teilte der Landgraf seinen Stellvertretern 
in Kassel mit, dall Mercier plotzlich erschassen sei. Dankbar 
erkennt er an, welch rechtschaffener cavalier er gewesen, 
wieviel getreue uod nutzliche Dienste er geleistet habe. 
Weil er diese zu seinen Lebzeiten nicbt nach Gebilhr ha be 
belohnen k6nnen, so wolle er, daJ3 wenigstens seine Be
stattung in Kassel mit graBteu Ehren erfolgen sallte 2). 
Wenn auch viele Taten, insbesandere Kriegslisten und Uber-

1) " Lippstadt 1683- 00". BUrgcrmeistcr und Rat, Lippstadt, den 
11. 4. und 1:1 4. (pr. Ncuhaus, den lB. 4. 1638). Die DarstelJung von 
Hommel, VIII, S. 244, cntspricht im allgomeinen ~dcr v. Stcincn "West. 
faJcn s Geschichtc", Bd. IV, S. 899. Lcmgo 1755. Wiihrcnd uieser iedoch 
den Klcinen JakolJ ans Zorn die Torwache erschieBcn HiI3t, spri cht Rom. 
mel von dcm Vcr s uch , s ic zu iiberrump e ln , wodurch der An
nahme, daB cs si ch UIll einen vorbereitcten AllschJag handelte, Vorschub 
geleistet word en ist. 

t) Kr. A. HiSS, I. Landgraf an die Geh. RiHe, Neuhaus, dell 14.3.11.133. 
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falle, die westfalisehe und hessisehe Gesehichtssehreiber vom 
Kleinen Jakob erzahlen, Legenden sind, so ist J. Mercier 
sieherlieh eine auBergewohnliehe Personliehkeit gewesen. 
Van den meisten Auslandern, die in der hessischen Armee 
langere oder kUrzere Zeit er'eheinen, sind Tatsaehen be
kannt, die sie uns als die fur diese Zeiten typischen mili
tarische U nternehmer- und Kriegsgewinnler erkennen lassen. 
Skrupelloser Eigennutz, nieht da's Interesse des Landg rafen 
oder des Landes Hessen bestimmte ihr Denken und H andeln. 
J aeques Mereier war eine Ausnahme. Das GefUhl fUr die 
alte Landskneehtsehre der Sehweizer und Burgunder, $l ie 
Freude an Kampf und kuhnen ReiterstUeken waren noeh 
stark bei ihm ausgepragt I). 

Wenige Tage naeh Mercier starb in Kassel naeh langerer 
Krankheit der Oberstleutnant Kmt H enrieh v. Uffeln. Der 
Mitteilung von seinem Tod fUgen die Geh. R ate die Be
merkung hinzu, "also daB Ew. F. Gn. kurz hintereinander 
zwei Personen verloren haben, dergleichen sich wohl suchen, 
aber "ehwerlieh finden lassen ' )". Uffeln hatte unter der 
unvernUnftigen Regierung des Landgrafen Moritz mit 
SelbstUberwindung ausgeharrt und als Kommandant der 
Hauptstadt und Festung eines von seinem Herrn unruhm
lieh im Stiche gelassenen Landes mannhaft seine Pllieht ge
tan ' ). Als einer der Deputierten der Jahre 1627-1630 
(T. I 18. Anm.) wirkte er bei dem Aufbau des zusammen
gebroehenen Staatswesens treu und klug mit, und als 
tapferer umsichtiger Kriegsmann unterstiitzte er mit voller 
Hingebung seinen jungen Herrn bei der kUhnen Erhebung 
des Jahres 1631 und bei der KriegfUhrung der Jahre 1631132. 
Uffeln gehort zu einer anderen Gattung von Offizieren der 
hessischen Armee, die sich von der der Rostiens, Seekirchs, 
Ebersteins, Melanders wesentlieh untersehied. Bei ihr, den 
Uffelns, Dalwigks, Calenbergs ist es das uralte Pflieht
gefuhl des Vasallen gegenUber dem Lehnsherrn; bei den 
aus den Beamtenfamilien des Landes hervorgegangenen 
Offizieren, den Geysos, U ngefugks, Krug, Gleim, Motz, das 

1) E"clt nennt Mercier (8. 90) einen Wullonen. Er stammte aus 
der den Herzogcn "on Wtirttemberg gehorigen Grafschttft MOOlpelgard. 
Rommcl fllhrt den KJ cincn Ja.kob mit Vorliebe an und bei Siebers und 
SageL ist er der Mann, der bei den Hessen alles macht. 

') Kr. A. 1638, I. Kossol, den 18. 4. 1633. 
3) In der Adels-Repositur (St. A. Marburg) find cn sich unter "Uffeln" 

Schriftstucke, die beweisen, daO er allch dClll Landgrafen Moritz die 
Wahrhcit sagtc und dessenl Schmahungen und VerJeumdungon entschiedcn 
zurii ckwies (I , Kup. n n· 
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aus dem germanischen Gefolgewesen erwachsene Treue
verhaltnis, das sie an den Landesherrn band. Ein U nterschied 
zwischen adeligen und nichtadeligen Offizieren macht sich 
- van der bevorzu gten Stellung des zurn hohen Adel ge
horigen Grafen Eberstein (I 85 Anm.) abgesehen - in der 
hessischen Armee nirgends bemf!rkbar. 

• v. J)ie hessischeu 61lTuiso ncn illl SUft Miinster uud die Ullterstutzung 
(ler Uel;lgerulIg "on H:Ulleln. 

In den funf Wochen, die der Landgraf van Mitte Marz 
bis Mitte April vor Paderborn und Lippstadt tatig war, be
sChaftigten ihn noch drei andere An gelegen heiten : die Sorge 
urn seine munsterschen Garnisonen, die Frage, ob und wie 
er den Herzogs Georg untersttitzen solle, und der Dienst
eintritt des Oberst Melander. Nach den ersten Mitteilungen 
des H erzog Georg muBte der Landgraf annehmen, dall das 
Geschick Hamelns in kurzer Zeit sich entscheiden, die nieder
sachsische Armee wieder vorgehen wUrde, und seine Trup
pen in das Stift Munster zuruckkehren konnten 1). AIs si ch 
diese Annahme irnmer mehr als irrig erwies, wurde die 
Lage der mtinsterschen Garnisonen eine recht bedenkliche. 
Der kaiserliche Generalwachtmeister von Bonninghauseo, 
den wir ganz im Gegensatz zu der Hallwichschen Charak
terzeichnung als einen ktihn en uod au£erst tatigen Reiter
fuhrer kennen lernen werden, trat bald hier. balrl da im 
Stift auf. Auch von den Merodeschen Neuformationen nnd 
von den Truppen des Oberst Westphalen, die dem - an 
Baudissin s Stelle getretenen - Pfalzgrafen Christian von 
Birkenfeld in der Gegend von Montabaur gegenuberstanden, 
konnten jederzeit U ntern ehmungen gegen sie erfolgen . Mit 
g roLltem Eifer und nach alien Regeln der Kunst wurde da
her andauernd an der Befestigung von Koesfeld und D orsten 
gearbeitet . Ein Ingenieur Jan Andriansch stand den beiden 
Kommandante n Geyso und Scharrkopf zur Seite. Die Bur
ger von Recklinghausen mullten in Abteilungen von je 
25 Mann wochentlich abwechselnd in Dorsten Hilfe leisten, 
und die K oesfelder baten den K ommandanten, dall er die 
Hausleute auf dem Lande zur Entlastung der Burger zu 
den Befestigungsarbeiten heranziehen moge ' ). Anfangs 

1) Rr. A. 1633, n L LandgraI an den Oberst Melander im Hang, 
Neuhaus, den 25. 3. 1633. 

~) Kr. A. 1633, HI. Landgraf an KupiUin von Wo]Jrath zu Dorsten, 
Ncuhaus, den 24.3. - Kr. A. 1633, IV. Biirgenneister und Rat an Qbcrst 
Gcyso, Koesfeld, den 27. S. 1633. - Franz Schneider S. 171. 

Zcilschr. Bd: 0.1. 4 

-
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war aueh Dortmund, der Sitz des Generalkommissars v. Calen
berg, noch besetzt. Doch schon bald nach dem Abzug des 
Landgrafen baten Burgermeister und Rat urn AbfUhrung 
der Garnison 1). Ende Marz war diese erfolgt, wohl weniger 
aus Rucksicht auf die Eigenschaft Dortmunds als "Hi'ilige 
R eichsstadt", die ihre Vertreter besonders betonten, als wegen 
der Notwendigkeit, mit den wenigen Truppen hauszuhalten, 
sich nicht zu zersplittern. Auch Beckum wurde vor dem 
Erscheinen Merodes im Anfang Juni aufgegeben, die ganze 
Kraft auf Koesfeld und Dorsten k onzentriert. In dell Il ord
lichen Teilen des Stifts stand dem Kontributions- und Pro
viantwesen der Generalproviantmeister Braun Karl v. Uffeln 
vor. Seine T atigkeit fand ziem lich g leichzeitig mit der Calen
bergs ihr Ende. Als er, nur von einem Leutnant und acht 
Musketieren begleitet, in Bocholt, wo der Sehutz der Stadt 
den BUrgern anvertraut war, Nachtquartier nahm, mula der 
K ommandant von Ahaus von seinem Vorhaben Naehrieht 
erhalten haben. Am 19. 3. vor Tagesanbrueh ersehien er 
mit einem Reitergesehwader vor der Stadt. Die mit Er
schieBen bedrohte BUrgerwaehe offnete das Tor, ein Teil 
des hessiseben convoy wurde niedergemaeht, der Rest und 
Uffeln selbst gefangen genommen und naeh MUnster ge
bracht. Mit ihm fielen wiehtige Papiere und die Kontri
butionsgelder in die Hande des Feindes. Die Burger fureh
teten den Zorn des Landgrafen, dieser meinte jedoeh naeh 
A ulklarung all er V organge, Uffeln babe reeht unvorsiehtig 
gehandelt, die BUrger k Onnten nieht veran(wortlieh gemaeht 
werden 'l· 

Die E rhebung der K ontributionen , die FUlIung der 
Magazine und die Neuwerhungen konnten nur, soweit der 
Maehtbereieh von Koesfeld und Dorsten reiehte, ihren Fort
gang nehmen. Versehiedene Stadte, die "sieh durch revers 
verpflichtet hatten, die accordierten rantzionenli an den hes· 
sischen receveur Heinrich BrUckel in W esel zu Hefern, 
leisteten keine Zahlung mehr ') und die markisehen Stand. 
sehoben die Ablieferung der versl'roebenen 10000 tlr. immer 

') Kr. A. l633, Ill. Dortmund, den 14.3. 

i) Kr. A. 1633, HI. Bnrgermeister und Rat, Hocholt, den W. 3. uud 
Josua. von der Thann,')lorken, 19. 3. T~antl graf an von der Thann, Ncu
ha-us, dCIl 24. 3 . 

S) Kr. A. 1633, IV. tandgraf an v. d. Thrulll , Ncuhaus, den 25. 3. 
Hlirgermcistcr und Rat, Dorstcn , Bt. B. an dCIl Landgrafcn. 
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weiter hin.us 1). Dber die Schicksale der Garnisonen von 
Dorsten und Koesfeld, die zeitweise durch Bonninghansen 
und Merode stark gefahrdet waren, feh1en nahere Nachrich· 
ten. A1s Kommandant von Koesfeld erscheint vom April 
ab an Stelle Geysos sein Oberstleutnant Kaspar K rug. Der 
erstere war in Kassel notig, als C. H. v. Uffeln schwer er· 
krankte und Graf Eberstein mit seinem Regiment auf 
Hameln abmarschierte. Neben seinen GeschMten als Kom
mand:int von Kassel und Kriegsrat hatte Geyso in dieser 
Zeit noch filr die Artillerie zu sorgen. Der Landgraf be
zeichnet ihn als "Artillerie - Kommissarius" und beauftragte 
ihn mit dem schwierigen und wichtigen Geschaft des Trans
ports der hessischen Artillerie nach Hameln 2). 

Fruhzeitig und stark machte sich bei Herzog Georg 
und Knyphausen die S orge gel tend, dall Merode, Bonning
hausen, ja sogar die Spanier unter Isenburg plotzlich in der 
Nahe von Hameln auftauchen und das Belagerungskorps 
in eine schwierige Lage bringen konnten. Schon Mitte 
Marz hatten sie dem Landgrafen das Versprechen abge
nommen, da13 er sie, wenn notig, nachdrucklich unterstutzen 
wurde . Ihre Gedanken drehten sieh nur um Hameln. So
gar der Markgraf von Birkenfeld sollte seine Operation 
ihren Zielen entspreehend fuhren 3) . Zur Verbindung mit 
dem zwischen Paderborn und Lippstadt befindliehen Land
grafen richteten sie eine Post rnit relais in Lippspringe
Lemgo- Oldendorf ein. Wenn er auf ihr weiteres Drangen 
von seinen Absichten auf Lippstadt Abstand nahm, so ge
sehah das naliirlich nieht nur aus Rucksieht auf Herzog 
Georg und das Allgemeine Evangelische Wesen, \Vie' der 
Landgraf am 15. 3. an Oxenstierna schrieb, sondern seine 
eigenen Interessen, die Lage def munsterschen Garnisonen 
und die Behauptung der Stifte Paderborn und Corvey ver
langten, da.£3 die Be1agerung von Hameln, nachdem sie un-, 

1) "Jiilich 1629- 1640". Landgraf an d.ie ma.rkischen SUinde, Obern· 
Jmgell , den 7. 4., Kassel, den 26. 5. , FelcUager bei He'issen , 4. 8. 1633. 
Markische SUind e a.n den Landgrafen, Hamm, den 20. 6. und 1. 7. 1633; 
sie entschuJdigen si ch dam it, daO im Mai llonllinghausen und Anfang Juni 
Merodc so iibeI gehaust batten, daB sic das Geld nicht aufbringen konllten. 

') T. H, P. I HillS. Landgraf an Melander, Kassel , den 1. 5. Kr. A. 
1633, IV. Landgraf an Graf Ebersteill, Kassel, den 25. G. 

11) "Ox. Str. o. Br.", Bd. 11, n. Knyphausen an Oxenstierna, Olden· 
dod, den 12. 3. 1633. Landgraf an Oxenstierna., Kassel, .den 15.3. Satt· 
lor S. 405. 

4 ' • 
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• 
g llieklieher weise ein mal begonnen war , moglichst raseh Er-
folg hatte I). 

Zwisehen dem 13. und 15. April lagerten die hessisehen 
T ruppen in und um N eubaus, am 17 . befand si ch der Land
graf in H Oxter und am 20. traf er mit der Infanterie vor 
Hameln ein, wahren!;l die Kavallerie einige :Meile n stidwest
lieh im Lippcschen zuruckgebli eben war 'J. Die Starke und 
die Zusammensetzung des Hilfskorps ist nieht gcnau be
kannt. Anscheinend bestand cs aus der gesamten Kaval
lerie und def Infanteric , soweit nicht Teile des roten, weiBen 
und blau-weiIden R egiments zur Besetzung von D orsten, 
Koesfe!d und Kasse! zuruckgeb!ieben waren. Bestimmt 
wissen wi r auch, dall Joh. v. U ffe!n die Aufgabe hatte, mit 
dem schwarzen R egimen t und der Eskadron des Ritt
meisters von Ca!enberg zwischen Paderborn, Lippstadt und 
der hessischen Grenzc das immer mehr aufkommcnde Ban
del1wesen zu bekampfen ') . 

Landgraf Wi!he!m, der von fruhster J ugend si ch selbst 
zu uberwinden gelernt hatte, hattc gleich nach seinem Ein
treffen vor Hameln eine kurze Besprcchung mit H erzog 
Georg und Knyphausen. Man kam uberein, dall die hessische 
Kavalleric samt der sehwedischen des General K agge die 
Deckung der Be!agerung libernehmen sollte, wahrend die 
hessische I nfanteri e unter Graf Ebcrstein in die sUdlichc 
Angriffsfront vor Hameln einruckte. Man g laubte an diesem 
Tage (21. 4.), dall sieben R egimenter z. Pr. und liuch Full
yolk unter BOnninghausen durch das Stift P aderborn auf 
Hameln baldigst anmarsehieren wurden. Die Absieht, die 
Truppen, die Bonninghause n zurlickwerfen sollten, selbst 
zu fUhren, muBte der Landgraf aufgeben ' ). Es stellte sich 
heraus, daJ3 sie nicht durch das Paderbornsche, sondern durch 
das Miinster!and auf Osnabriiek vorgingen. Soweit konnte 
der Landgraf sieh nieht entfernen; andere dringende Auf-

I) Kr. A. lG33, V. Zucrst bat Herzog Georg durch cinen IUlch 
Neuhaus gcsandlcn 0.).WfSt Hrcnneck, dann !loch wiedcrh olt schriftli ch. 
Antwort des Landgrafcn, NCllhans, den 25. B. - Kr. A. 1.6GB, I V, Herzog 
Georg an dell LandgraJcn, var Jiamelll , den 5. 4. Landgraf an Oxen· 
stiema , vor Hamcin, den 2 1. 4. Sattl er S.404. 

~) »aderborn 1633- 1687", H. Vcrzcichnis del' Einqu:utic fung des 
Fleckcn N' cuhaus. Kr. A. 1.633, Ill. Landgraf an Knyphall scn, Hoxter, 
den 17.4 . 1683. SaWer S.404. 

~ ) Kr. A. l G33, V. Die aul Befehl des Landgrafcll zwcimal im Mai 
IInd JlIni untcrnommcncn VcrslIche, Stadtbcrgc, den Schlupfwinkel dcr 
Schllapphllhne, fortzullch mc lI , schci tcrtcll . 

4) Landgraf an Oxenst ierna , "or Hameln , den 21. 4. H~. 
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gaben riefen ihn nach Kassel und Frankfurt a. M. Am 
. 22. April war er in Bodenwerder, a m 24. in Lippoldsberge, 
35 km nordlich K assel, am 25. muJil er wieder in seiner 
R esidenz eingetroffen .ein ') . 

• 
YI. Der Heilbronll cr ]lIlIId. Die AJIl1:iheruu g Fr:mkreichs an 1Ies80ll" 
81cllulIg des l ,:mdgrafen zu dell kUl'siicil sischen Friedcllsbestrebullgen. 
Erncuerulllf dcs hess isch·schwedischen B iilltilli sses. lteg elullg der 
"Quartiere '. - ) rcrhliltn is lies L;lIIdgrafcn ZUJIl Heilbrollucr lluude 2). 

Der Landg raf hatte an der T agung der vier ober
deutschen Kreise, die von Mitte Marz bis Mitte April in 
H eilbronn in An wesenheit Oxenstiernas stattfand, nicht teil
nehm en konn en, und aueh sein Vertreter, Dr . Joh . A ntrecht 
(I 28 Anm .), tral erst 5 Tage nach Aulrichtung des Blind
nisses am 18. A pril in H eilbronn ein. Aber Oxenstierna 
hatte fortlaulend den Geheimraten in K assel in Abwesenheit 
des Landg rafen von den Vorverhan dlun gen K enntnis ge
geben, und A ntreeht tibersandte alsbald eine Ab~chrift des 
Vertrages 3). Das Direktorium des B undes war Schweden, 
also dem R eichskanzler tibertragen. E in Bundesrat (consilium 
formatum) mit dem Sitz in F rankfurt a. M., bestehend aus 
7 deutschen und 3 sehwedischen Mitg liedern unter V orsitz 

. des Grafen Ph. R . v. Solms war ihm zur Seite gesetz!. 
Zur U nterhaltung eines gemeinsamen H eeres sollte eine 
Kriegssteuer ' von 2 1/, Millionen tlr. aufgebracht und an die 
gemein sam e K asse abgeflihrt werden. Brandenburg und 
der niedersachsische Kreis hatten sich dem Bunde nicht 
angeschlossen, D armstadt suchte w eiter sein H eil in einer 
Neutralita ts-Politik, die nach Lage der Verhaltnissc unmtlg
lich, unwahr und fur die U ntertanen schadlich war, und 
Kursachsen bekampfte nach wie vor den sch~edischen Ein
fiu.i3, wo und wie es ihm moglich war. 

Die S tellung des Landgrafen zu dem H eilbronner Bunde 
u '\,d zu Schweden bedurfte noch der formellen Regelung . 
E instweilen hatte er durch Antrecht erklaren lassen, daJil er 
"a ls e in fr e i e r Stand d e s R e i c hes d a s Re c ht be
a n s pru c h e, si c h sein e F e ind e s e lbst zu suchen , --_. 

I) T. 11 , P. I, 1633. Landgraf an Melauder. Bodenwerder, den 22. 4., 
Lippoldsberge, den 24.4. 

~ ) Das zn erwartende Werk Joh. Kret.zschmars wird jcdenfaUs Ubcr 
diese Vorgange nns no ch grUndlicher nnterrichten. 

3) Aktenstuck, dessen Bezeiciumug "Kriegsakten IG34- L637" jetzt 
in "Heilbronner ,Bund" T gealldert ist. Schreiben Oxenstiernas VOID Januar 
bis Marz. Dr. Alltrecht an den Landgrafen, Hcilbronn, den 23. 4. 1633. 
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zu disarmi e ren, d e r e n Lande Z U occ upier e n uod 
ebenso wi e di e Kr o n e Schweden, permissione 
m a rtis e s i m Reich tut, a ls o a uch lU seiner a rm a tur 
und Verstiirkung zu geb r auc hen I). Die Vorgange 
der letzten Monate batten gezeigt, was er van ei nem ver
biindeten H eerfiihrer von der Art des Herzogs Georg noch 
l U erwarten hatte, daJ3 dieser uod auch Kn yphausen ihm 
die Quartiere im Munsterschen nicht gOnnten, da.0 sie ihn 
"weiter nicht als ins Stift Paderborn und an den Lippestrom 
einspannen, hingegen das .S tift Miinster, Osnabrtick und 
andere mehr zu J. Fr. Gn. zu H essen assignierte uod auch 
teils occupierte Quartiere zu sich ziehen wol1ten H 2). E in e 
Regelung dieser ftir das Allgemeine Evangelische W esen 
so schadlichen Streitig keiten war uncrlalllich. Der Land
graf war zu weitgehender Rticksichtnahme auf die nieder
sachsische Armee bereit, hegte auch wohl die H offnllng, 
Oxenstierna wtirde sich dem bestallten sch wedischen Ge
neral gegentiber durchsetzen, nachdem sich seine Stellllng 
in Deutschland stark er erwiesen hatte, als man anscheinend 
im F ebruar in Celle angenommen hatte; jeden falls war er 
bei aller Hingebung an die gemeinsame Sache nicht ge
neigt, sich sein militarisches Ansehen und seine Initiative 
verktimmern zu lassen, Vorbedinguugen ftir die erfolgreiche 
Tatigkeit eines jeden H eerfiihrers. 

Noch zwei andere Angelegenheiten machten ftir den 
Landgrafen Besprechungen mit seinen Raten in Kassel und 
mit dem R eichskanzler in Frankfurt notwendig. Die Dber
macht Spaniens zu brechen, dabei aber die politischen und 
religiosen Gegensatze im R eich als ein dauerndes Moment 
der Schwache Deutschlands aufrecht zu erhaiten, war der 
Kernpunkt der Politik Richelieus. Der Tod Gustav Adolfs 
hatte ihn von der Sorge eines zu raschen und zu entscheidenden 
Sieges der Protestanten befreit. Es wurde ihm nun leichter , 
sie in ihrem Kampf gegen den Osterreichisch.spanisch~n 
Imperialismus zu unterstiitzen, ohne daJ3 die katholischen 
Reichsstande, insbesondere Bayern und die geistlichen Fursten
turner zu stark geschwacht wurden. In seinem Bestreben, den 
schwedischen Einflulil in Deutscbland immer mehr durch den 
franzosischen zu verdrangen, nutzte Richelieu die kur
sachsiscbe Politik geschickt aus und suchte auch bei einzelnen 

I) Croditif fUr Dc. Anlrocht, Ncuhaus , don 00. 3. lG38, abgedruckt 
in Ox. Skr. o. Ur. 

' ) Memorial. vom 25. 4. lG33 (Ox . Skr. o. Br. S. ()89). 
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der Heilbronner Verbundeten, besonders bei Landgraf Wil
helm, dureh Sehmeieheleien und Verspreehung von Subsidien 
Einfiull zu gewinnen '). Landgraf Wilhelm hatte si ch diesen 
seit Anfang des Jahres 1633 einsetzenden Liebeswerbungen 
gegenuber reeht vorsiehtig verhalten und keinen besonderen 
Eifer gezeigt, mit dem Herrn de Feuquicres, der als au0er
ordcntlieher Gesandter die Politik Riehelieus in Dresden, 
Berlin und einigen kleinen Hofen gesehiekt vertrat, per
sOnlieh zusammenzutreffl'n '). Naeh seinen Erfolgen im 
Stift Munster suehte Frankreieh ihn jetzt auf eine fur diese 
Nation charakteristische Weise zu gewinnen . Anfang Mai 
erschien nach vorheriger Ansage Feuquieres in Kassel und 
uberreiehte dem Landgrafen die Bestalluugsurkunde eines 
Generals der Deutsehen (Ies provisions de general des 
Allemands) ' ). V ber die Bespreehungen, die damals zwisehen 
dem 6. und 10. Mai in Kassel stattgefunden haben, enthalten 
die hessisehen Akten niehts. Au; dem weiteren Verlauf 
dieser Angelegenheit ergibt sieh, dall H essen im allgemeinen 
die Haltung annahm, die ein Gutaehtcn Calenbergs empfahl. 
Dieser riet, man solle mit Vorwissen der Verbiindeten auf 
die franzOsisehe Annaherung derart eingehen, dall man 
es imm e r in der Hand behielte, abzulehnen , so
bald Frankreieh etwas dem Reiehe und sonder
lieh der allgemeinen guten Saehe Naehteiliges 
begehren wurde. Vor bestimmten Abmaehungen musse 
man sieh mit Kurpfalz und anderen Vertrauten bespreehen, 
weil die Protektion, die Frankreieh dem Hause Bayern und 
und der katholisehen Religion gewahre, sieh am sUirksten 
gegen Kurpfalz riehte ' ). Die Vberreiehung des franzOsisehen 
Generalpatentes ist in Kassel von Anfang an als eine in
haltIose Komodie angesehen worden. Van einem kurzen 
Danksehreiben des Landgrafen abgesehen, ist von dieser 
Saehe nieht mehr die Rede gewesen, und sehon 8 Monate 

' ) S. I, Kall. XIX. - Hitter. lII, 552 r. - Struck, S. 150 f. - Hubcr, 
V, S.417f. 

') "Frunkreich 1632- 1636/37." Kon ig Ludwig an den Landgrafen, 
St. Germain, den 30. 12. 1632. La Grango, franzosischer Gesandter in 
Frankfurt, an den Landgrafen, Hanau. den 18. 1. 1633. Orar AJbert Olto 
v. 80ims an den Landgrafon, Frankfurt, den 29. 4. taGS, 

D) "li'rankreich 1632 - l()3ti/S7. Fenquicres un den Landgrafcll , 
Wiirzburg, den 1. 5. 1633. La Grange an den LandgraIcn. Frankfurt, den 
4. 5. 1633. Das Handschroiben des KOlligs ist schon vom 3. 2. 1633 
datiort. 

4) "F'rankreich 1632 - L636/37." Gutachten Caicnbergs, Iburg, den 
30. 5 . 1633. Lllndgmf all dell Konig, Frankfurt, den 13. 5. 1633. 

, 
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spater versuchte cs Frankreicb mit cinem anderen Gaukel
spiel, das das Inhaltslose des ersteren zeig t (5. unten Kap. XVI). 
In. dem H an dschreiben des K onigs wurde dem Landgrafen 
auch die P ension zugesichert, die sein verstorbener Vater 
von Frankreich bezogen hatte, und la Grange schreibt, Feu
quieres sei beauftragt, einen Teil derselben im voraus zu 
tibermitteln . Es handelte sich bei dicser "Pensio n", die zu 
so vielen Milldeutun gen Veranlassung gegeben hat, urn 
Subsid ien, wie s ic dama]s allgemein ublich waren, \V ie s ic 
Spanien schon Hlngst den Kriegsherrn der Gegenseite zablte. 
Bei der bitteren Geldnot des Landgrafen wurde franzosisehes 
Geld immer mehr zu einer Lebensfrage fur ihn . Es sollte 
in erster Linie fOr die E ntsendung seiner Bevollmachtig ten 
nach P aris, Haag, F rank furt usw. verwandt wcrden. A ber 
franzosisches Geld ging anscbeinend in den J abren 1633/34 
noeh gar nieht eill. 1111 April 1634 wurde Feuquieres an 
die V ersprechungen van Geldzahl ungen erinnert, die er var 
J ahresfrist in K assel gemacht hatte ' ); e in J a h r ·s p ate r , 
im Ma r z 1635, h offt Ve lt ejus, dall di e e r s t e Ge ld
a nw e isun g vo n A m s t e r da m d em n ac h s t e in ge h e n 
wiird e 2) . D a s ze i g t a m bes t e n , \Vi e v o rsi c hti g d e r 
L a nd g r a f d e n fr a n zos is c h e n B estr e bun ge n ge 
g enii be r si c h v e rh a lt e n h a t . 

Gleich vorsichtig und loyal wie in dieser Angelegen
heit verhi elt sich der Landgraf auch in der Frage der kur
sachsischen Friedensbestrebung en, die Ende April a ll ihn 
herantraten. K ein Furst im R eiche konnte starker und ehr
licher den Frieden herbeisehnen als Wilhelm V. (naheres in 
T . Ill). Er machte dem R eichskanzler sofort Mitteilung , 
als Kursachsen roit sein en Friedensbestrebungen an ihn 
herantrat, und betonte in der Antwort, die er dem K urfurst 
von S acbsen einige Tage nach seiner R uckkehr nach K asse! 
gab, daB die hochlObliche Krone Schweden, die soviel fur · 
die deutsehen F ursten und Stande getan und das Blut des 
teueren H elden, ihres liebsten K onigs, geopfert habe, eine 
Entschadigung erhalten mUsse. Er bat den Kurfiirsten 
dringend in Erwagung zu ziehen, dall ohne Berucksichtig ung 
dieses berechtigten Verlangens kein Friede zu stande zu 

I) "Memoire fUr Feuquieres. Kassel. den 13. 4. 1634 (ohno Unter-
schrilt). . 

S) "Heilbronncr Bund 1684", lB. Vultejus an den Landgrafen. 
Worms, den 4. a. 1635. - Ni~h e res liber dio vorsichtigc ' Haltung des 
],angraIcn Frallkrcich gegeniibor in '1'. HI. 
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bringen seP). An d ieser Ansicht, deren Richtig
keit sich erst durch jahrelange weitere Kampfe 
Ge ltung verschaffen so llte, h at der Landgraf 
wahrcnd seines ganzen Lebens festgehalten und 
sie allzeit e hrli ch ve rtr eten. 

Das Ergebnis der Zusammenkunft mit Oxenstierna, zu 
der oer Landgraf, noch korperlieh leidend, am 11. od er 
12. Mai aufbraeh ' ), kommt in dem Frankfurter Biindnis
vertrag vom 17. 5. 1633 zurn Ausdruck. Der Reichskanzler 
bestatigte als Bundesdirektor die sag. donation der Stifte 
Fulda, Paderborn, Corvey und Munster, wie sie dUTch Gustav 
Adolf unter dem 25. 2. 1632 erfolgt war. Die Quartiere 
wurden abgegrenzt z\Visehen dem "jetzigen kg!. schwedisehen 
General Herrn Herzog Georg van Liineburg und Feldmar
sehall Knyphausen einerseits und dem Landgrafen anderer
seits derartig, daJil die Stifte Minden, Osnabriiek,_ Widden
briigge, die Grafsehaft Ravensberg und vom Stift IVliinster, 
was zwisehen Ems und Weser liegt", erhielten. Dem Land
g rafen, der einsicbtig und nachgiebig wie imm er war, wenn 
es sich um das allgemeine Beste handelte, verblieb "das 
Stift Fulda, die Grafschaften . Waldeck, Arnsberg, Rittberg, 
die Stifte Paderborn, Corvey und van Munster soviel zwi
sehen Lippe und Rhein und den Herren Staaten zuliegt, und 
des Pfalzgrafen van N';uburg Land zwisehen Lippe und Weser, 
aueh was van des Kurfiirsten zu Koln Landen jetzo und spater 
der Landgraf sieh bemaehtigen konnte, darin wollten der 
Reichskanzler und die Krone Schweden ibm keinen Eintrag 
tun". Der Landgrafhingegen erklarte, daB er das alte Bundnis 
erneuere, das zum Besten der anderen aus- ulld einges~ssenen 
Stande, religionis- und Bundesverwa'1dten, der Krone Schwe
den Freund od er Feind auch der seinige sein solle und daB 
er keinen Frieden ohne Sch\Veden machen wolle'). 

Dem Heilbronner Bund trat der Landgraf form ell nicbt 
bei; den Bundesmitgliedern, die ihn am 20. April zu m Bei
tritt aufgefortert hatten, erklarte er, daB er bis zum letzten 
Blutstrop!en fur die gemeinsame Saebe ' wie bisher kampfen 

, 
I) Mcmorialc des Dr. Antrccht vam 25. 4. N!lchschrift des hllld

griifli chcn Briefes an Oxcnsticrna vom 21. 4. und Schreibcn an den Km
filrstcn von Sachsen d. d. Kasscl , den 30.4. 1633, cbcnfalls gro6tentciis 
abgedruckt in "Ox. Schr. o. Br." Bd. 11 , V S.392. Fcrner die Denkschrift 
GUndcrodcs (8 . J, S. 110 uud uuten Kap. XIX). 

') Landgraf an Oxenstierna., Frankfurt, den 19. 6. 1633 . 
• ) "Schweden 1631- 1639." Ulindnis\'crtrag Frankfurt a. M., den 

l7. 5. 1633. . 
• 

, 

• 
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wOrde; weil er aber mit dem KOnige und jetzt mit Oxenstieroa 
besondere Abkommen Ober die Quartiere getroffen habe, 
bJiebe er dabei, dall er seine Armee wie bisher allein unter
halten und der gemeinsamen Kasse nicht beitrcten wOrde '). 

Seit 1' /. Jahren war Landgraf Wilhelm im Kampfe 
gegen die Feinde der deutsch·sehwediseben Partei im Nord
westen des Reiches der fuhrende Mann gewesen. er hatte 
si ch hier - unter vollster Ringabe an das groBe Ganze -
eine Stelle erkampft, die er sieb nicht dureh eine Einrangie
rung in den sehwerfalligen Apparat des R eilbronner Bun
des verkUmmern lassen wollte. Sein militarisches Ansehen 
und seine Selbstandigkeit zu wahren, war urn so notiger, 
als ibm seit kurzem in Rerzog Georg ein Mitspieler erstan
den war, der alle Eigensehaften, die Partie grOndlich zu 
verderben, besall. Oxenstierna hat volles Verstandnis fOr 
die Lage und die Ansiehten des Landgrafen gehabt. Er 
hatte seine Zuverlassigkeit und seine verstandnisvolle Ein
sicht fUr das, was im allgemeinen Interesse not war, aus
reichend kennen gelernt und war ein viel zu praktischer 
Mann, urn auf Formalien Wert zu legen. In def Erwar
tung, daB der Landgraf jederzeit die Zweeke des Reilbronner 
Bundes fOrdern und im Geiste dieses Bundes handeln wOrde, 
hat sieb Oxenstierna nicht getausebt. Treu, wie der hes
sisehe FOrst zu Gustav Adolf gestanden hatte, so treu stand 
er aueh zu dem Bunde, dessen Seele der sehwedisehe Kan
ler war. 

VII. Der Eiutritt des Oberst ~relauder ill hesslsche ])ienste. Seine 
lIerkunft uud , Tergangeuhelt t). 

Wahrend des Marsehes auf Hameln war der Oberst 
Melander aus den Niederlanden kommend bei der hessisehen 
Armee eingetroffen. Unter den starken Mannern, die aus den 
Zustanden des 30jahrigen Krieges herauswuehsen, ist er eine 
besonders eharakteristisehe PersOnliehkeit. Sieben J ahre lang 
hat er in hessischen Diensten gestanden, weitere fUnf J ahre, 
gewissermaJilen Ober den Parteien stehend,.in und bei KOln 
wohnend, eine noeh wenig klare Rolle als politiseher Agent 
katholiseher u n d ev~ngelischer FOrsten gespielt, bis er 
1645, zuerst als Befehlshaber im niederrheiniseh-westfalisehen 

I) "J-ieilbronner Bundu, l. Landgraf an die Heilbronncr VcrbUndc
ten , Frankfurt u,. M., den 1£1.5.1633. 

2) DcrLandgraf und scine Leute bezcichncn ihn stcts <lIs Melandcr 
oder Milandcr, wiihrend er sclbst sich "Peter Holzapfcl" untcrschreibt, 
selton "gcnallnt Mclander" hinzwUgt . 
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Kreise, spater als kaiserlieher Heerfuhrer offen in die Dienste 
cler 6sterreichisch ~ spanlschen Partei trat. Seine au.£iercn 
Lebenssehieksale sind im allgemeinen bekannt, sein Anteil 
an wichtigen Vorgangen dieser Zeit" seine Stellungnahme 
zu ihnen vielfaeh ungeklart, die Motive seines Handelns 
noeh in Dunkel gehlillt. Die Biographen, die er bis jetzt 
gefunden hat, haben die Unklarheit liber das \Vesen dieses 
willensstarken und klugen, aber hOchst verschlagenen, schwer 
Zll durchschauenden Mannes nur vermehrt. FUr Barthold 1), 

der im Geist der 1840er Jahre seine Geschichte schrieb, "eine 
auf man gclhafte Sachkenntnis aufgebaute, tendenziOse, groJ3· 
deutsch-politische Parteischrift" (Diemar), war Melander der 
riehtige Mann. Er hat ihn unter ganzlich verkehrter Dar
stellung des Landgrafen Wilhelm und der hessischen Ver
Mltnisse zu einem echt deutsch empfindenden Hel
de n gemacht. Vierzig Jahre spater hat Wilhelm Hofmann, 
Kustos des Archives zu SchloB Schaumburg, des ehemaligen 
Melanderseben Besitzes, aus Bartbold und Rommel sich Ober 
den 30 jahrigen Krieg oberftachlich orientiert und aus dem 
ihm unterstcllten Arehiv ebenso . oberfHieblieh . diejenigen 
Sehriftstiieke herausgesueht, die die Auffassung Bartholds 
Zll bestatigen ihm geeignet erschienen. Sic sind meistens 
ohne Datum und ohne daM die naheren Verhaltnisse, unter 
dencn sic geschricben wurden, erkennbar sind, angefOhrt. 
Hofmann begnligt sieh meist mit dem Vermerk ,,(Seh.Arcb.)". 
Ein weiterer Biograph, R. Schmidt '), baut seine Darstellung 
bis zu Melanders Ausscheiden aus hessischem Dienst (1640) 
ganz auf Hofmann auf; fOr spatere Zeit bringt er Auszilge 
aus Wiener Akten, die wertvoll sind. FOr Schmidt ist 
Melander bereits der Held geworden, bei dem wir nicht 
nur "Tilchtigkeit des aus bescheidenen Verh:tltnissen sicb 
emporarbeitenden grolilen Heerfiihrers und Organisators", 
sondern mehr nocb den "gliibenden Patriotism us, die heiBe 

') F. W. Uarthold, uGcschichtc des groBcn dcutschen Kricgcs "om 
rode Guslav Adol!s ab". Stuttgart 1842, t, S. (;.1 f. (Vergl. I, 103.) 

t) R. Schmidt, "Ein Calvinist aJs kaiserlieher FcldmarschaU". Berlin 
1895. tiesprochen von It Dicmllf in der Histor. Zcitsci1r., Bd. SO. Miinchcn 
1897. - Wilhrcnd der AusllIbeitung (lieses 'l'eilcs meillcs AuJsatzes wurdon 
mir in giltigcr Weisc zwci Manuskripte des im Jahrc 1910 verstorbcllcn 
Prar. Dr. 11 . Dicmar zugangli ch gemacht. Dus ci ne hat aJ s Untcrlagc fiir 
seine a.n der Univcrsitilt :Mul'burg gchaltcncn Vorlcsullgcn "Das ZcitaJtcr 
des BOjahrigcn Kriegcs" gcdicRt , das andcre war fIIr eincn Vortmg 
"Peter Melnnder" bestirumt. Wcndungcn oder Gedunkcn. die ieh ihm cot,.. 
nahm, habe ieh durch cin (Dicmar) kcnntlich gcmacht. Arc It j'v :.\.J i se h e 
1'-' 0 r s c h u n g c u ilbcr Melandcr hat Diemar nichL uugcst.cllt. 

, 
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Liebe zu dem ungliicklichen deutschen Vaterland" zu be
wundern haben. Sie erscheint R. Schmidt "umso a nsprechen
der, als sic frei van. jedem Eigennutz sich zcigt ... . " und 
die Vorurteilslosigkeit, die Duldsamkeit, mit der der eifrige 
Calvinist dem katholiscben Kaiser seine Dienste anbietet, 
urn die Fremden vom deutschen Boden zu vertreiben", sollen 
wir noch besonders anerkennen. "Was dieser Panegyrikus 
angerichtet hat, zeigt der Aufsatz einer Dame Thekla Ilgen 
in einer beimatlichen Zeitschrift" (Diemar) 1). 

Fur eine einwandfreie Biographic Melanders miiBten 
auJ3er den Archiven von Schlo13 Schaumburg, Marburg und 
Wien l10ch manche anderc durchforscht werden. Eine 
soIche Arbeit ist kaum lU erwarlcn. Meine Mitteilungen 
aus den hessisshen A kten werden aber nach und l1ach, be
sanders in Teil Ill, crkennen lassen, da0 die genann ten 
Biographen ihren Helden v 0 11 i g v e r k eh r t be u r t e i I t 
h a ben, daJ3 Geldgier und der Ebrgeiz, freier tandesherr 
(R eichsgraf) zu werdcn, die Antriebe seines Handelns waren, 
daB Hingebung an ein e Idee, eine Sache, religioses oder 
patriotisches Empfinden diesem korperlich und geistig g leich 
robusten, klugen Geschartsmann vOllig fernlagen. Starke 
Anzeichen sprechen dafiir, daJ3 der Verdacht der K lluflichkeit 
und Bestechlichkeit, in den der hessische Generalleutnant 
nach 1636 geriet, nicht unbegriindet war (n;theres T . Ill, 
Kap. XVII und XXII). 

Melander stand im 48. Lebensjahr, als er z\Vischen dem 
15. und 18. April 1633 bei der hessischen Armee in der 
Gegend westlich H Oxter anlangte. Er slammte aus einer 
in Hadamar auf altem bauerlichen Besitz sitzenden, wohl
habenden Familie, namens Eppelmann. Sein Vater Wilhelm 
Eppelmann wird gewonlich als Rentmeister bezeichnet; er 
war in Wirklichkeit ein bauerlicher Landwirt und als sog. 
Landbereiter mit der Gelderhebung betraut. Er starb schon 
im Jahre 1592. Sein kinderloser Bruder Johann, der studiert 
hatte und als Sekretar des Prinzen Moritz von Oranien, des 
nassauischen Statthalters der Niederlande, es zu Ansehen 
und Vermogen brachte, nahm den 8 jiihrigen Peter und seine 
beiden alteren Briider zu sich. Das Hauptlebensziel des 
Oheims ist es gewesell, seine Neffen zu tGchtigen Mannern 
zu macben, d. h. ihnen die Wege zu a uJ3er e n Erfolgen 
un d Eh re n zu ebnen. Er hatte den unschOnen N amen 

1) 'J'heklu ligen, "Peter Mclunder". Zeitschrin Nassov ia 1900. 
Wiesbaden 1900. 

• 
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Eppelmann in das griechische Melander umgewandeit, Er 
und spater seine Neffen suchten aber aulilerdem noch plan
ma0ig den Anschein zu erwecken, als wenn sie von vor
nehmer I-lerkunft seien und von dem ausgestorbenen ad ligen 
Geschlecht Bolzapfe! abst. mmten, Spater haben si ch denn 
auch gefallige Federn gefunden, die die Beweise fur die ge
wunschte altadlige Abstammung des kaiserlichen Feldmar
schalls und Grafen Peter Holzapfel lieferten (Diemar), In 
der Machtfillle des hessischen Generalats hat Peter Melander 
cs den Landesberrn der Eppelmann, den Grafen J obann 
Lud lVig von Nassau-Dillenburg im Jahre 1639 noch in ziem
lich brutaler W eise empfinden lassen, dall dieser unter ,dem 
26, 7, 1620 eigenhiindig .uf eine Eingabe ,des Onkels Joh.nn 
Melander geschtieben hatte, daB "seine Eltern notorie ge
meine Bauersleut" gewesen seien I). 

Melander hat, losgelOst von seiner Heimat, seine Jugend
zeit in den Niederlanden verlebt und dort, wahrscheinlich auf 
der Universitiit Leyden und im Militardienst des Prinzen 
Moritz von Oranien, seine A usbildung erhalten. Erst im 
Jahre 1014, also in seinem 30, Lebensjahre, taucht er als 
Offizier der Stadt Basel aus dem Dunkel auf; 1617 fuhrte 
er SOldner der Republik Venedig zu, 1020 ist er wieder als 
sUidtischer Oberst in Basel, 5 Jahre spater stellte er hier aus 
abgedankten SOldnern ein R egiment z, F, .uf und zwar 
wicderum fUr die Venetianer, die als VerbUndete Frank
reichs in Oberitalien gegen die Spanier und den K aiser 
kiimpften. Er hat sein Regiment in den Kampfen im Veltlin 
mit A uszeichnung gefUhrt, wurde eine bekannte und von 
ein AuSreichen Mannern in Venedig geschatzte Personlich
keit, Er hat in diesen Jahren aueb reiche Gelegenheit gehabt, 
die Grundsatze Macchiavcllis in der Praxis der skrupellosen 
venetianiscben Oligarchie ken nen zu lern cn. Wo und \Vie 
sieh dagegen seine glil hende Liebe zum deutschen Vater
lande ausgebildet haben kOnnte, ist schlVer erklarlieh ' ). Im 

, 

I) IJormunll, S. G- 17. Die Tntsachcu, die lIormanll IJringt , beweisen 
durchaus nicht die vornchrnc lI erkunft der Eppelmanu, sondern lcdiglich 
die Mlihe, die sich Dnkel und Ncffen gaben, als .tdclige Lente, als Nach~ 
kom men einer ausgestorbcnen Flllllilie lIolzapfcl Ilngcsehcn uud respek~ 
ti ert ZlI we rdcn. Die Seitcn (i - 17 zeigcn dcutlich, welche zweile lhaIte 
Untcrlagen lI ofmann Hir das, wns er bcwcis6n will , gcnUgcn. - G. Frhr. 
Schenk zu Schwe insberg, "Stllmmto Gmf Peter v. Il olzapfcl ans ballc r~ 
lichcm odcr adeligem Gesch lccht". Ocr deutsche lI erold . Berlin WOO, S. 82f. 

') Die franzosische Sprache sch cint Mclnllder geUiufigcr gewescn zu 
sein nls die deutsche. Seino und des Lundgralen Briefe an ihn sind mcist 
rranzosisch gcschriebcn. 
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J ahre 1630 oder 1631 verlieJ3 er den venetianisehen Dienst, 
weil ihm, wie er spater sagte, die Bezahlung nicht genUgte I). 
Wahrseheinlieh erkannte er, daJ3 naeh Gustav Adolfs Lan
dung die Kampfe im Norden seinem Ehrgeiz und seiner 
Tatkraft lohnendere Betatigung in Aussieht stellten . In 
Holland ordnete er zunachst seine Vermogensverhaltnisse 
und legte seine Ersparnisse sieher an 2). Daneben betatigte 
er si ch als eine Art politischer Agent des Prinzen van 
Oranien und der im Haag lebenden Witwe des KurfOrsten 
von der Pfalz, des sog. Winterkonigs. AIs solcher kommt 
er zuerst in den mir- bekannten A kten vor S). 1111 Haag hat 
Melander jedenfalls grlindliehen Einbliek in die verwiekelten 
Faden der vornehmlieh mit Intriguen und Bestechungen 
arbeitenden Diplomatie Europas gewonnen. Nacbst Ven edig, 
K oln und Wien war schwerlich ein anderer Ort hierftir mehr 
geeignet, und Melanders Begabung fur die seA r t Diplo
matie tritt allmablieh deutlieh zn Tage. Flir den dureh po
Iitisehe und militarisehe Gesehafte libermaJ3ig belasteten 
Landgrafen war eine Personlichkeit erwiinscht, die g ute 
Beziehungen zu den Niederlanden halte nnd mit den nieder
landisehen Verhaltnissen vertraut war. W ahrscheinlieh hat 
der Prinz von Oranien od er die Kurflirstin Elisabeth ibn 

. auf den klugen, vielerfahrenen Oberst Melander aufmerksam 
gemaeht. U nd Melan der, der die Kunst des Abwartens so 
gut verstand, der als eehter BauernsproJ3ling die Ereignisse 
stets sich ruhig ausreifen lieB, dann aber fest zupackte, muE 
die Aussiehten, die der Dienst des Landgrafen ihm im Fe
bruar 1633 boten, nieht sehleeht taxiert haben. Im reiehen 
Mlinsterlande hatten die H essen festen FuB gefallt und ein , 
dauerhaftes Verhaltnis zwisehen ihnen und den Niederlanden 
sehien sieh anzubahnen. Die Verhandlung liber den Eintritt 
Melanders in hessische Dienste hat der im Anfang Februar 
naeh dem H aag gesandte Rat Wasserhun gefGhrt '). AIs der 
Rileksehlag im Mlinsterlande erfolgte, seheint Melander ge
zogert zn haben. Am 25. 3 teilte der Landgraf .ihm den 
Erfolg der H essen vor Paderborn und die in Anssieht 
stehende K apitula tion dieser Stadt mit. Er vergiJilt nieht 
hinzuzufiigen, daJil bei dem hessisehen reeeveur in Wesel 

') Hofmann S. 18- 22. '- Schmidt S. B,- 8. 
') Schmid t S. 9. 
3) R. Archiv Stockholm. Dr. Wolf an den Landgrafen, den 2G.8., 

27. 8. uud 30. 9. 1G32. . 
4) Accreditiv fUr Wa.sserhun, d. d. Dorsten, den 1. 2. 1633. Konzcpt 

l(r. A. l G33, 111. Original Schaumb. Schlo l3-Archiv . 

• , 
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Heinrich Prikel (Bruckel) 1000 tlr. fur ihn bereit lagen und 
der Kommissar J osua v. d. Thann in Dorsten fOr alles 
Weitere sorgen wurde. Waren nicht die Briefe Herzogs 
Georg und Knyphausens und die lautere Gesinnung des 
Landgrafen bekannt, so konnte man glauben, letzterer habe 
absichtlich die Loge gunstiger gesehildert, als sie tatsachlich 
war. In dem guten Glauben, daB Hameln in kurzer leit 
akkordieren und er selbst.bald wieder vorgehen und Herr 
im Mlinsterlande sein wUrde, stellte er Melander das Kom
mando und Quartiere fUr Neuwerbungen im MUnsterlande 
in Aussicht. Die jetzt in Koesfeld, Dorsten und Beckum 
liegenden Truppen wollte er zuruckbeordern, sobald Me
lander und die ncuen Truppen, die ihm besonders aus den 
Niederlanden zllstrbmen wiirden, ~ich dart zu behaupten im 
Stande waren I). Erst am 30. 3. wullte der L.ndgraf be
stimmt, daB Mel.nder kornmen wOrde. Er schreibt, er freue 
sich, solchen qualifizierten cavalier a latere zu haben. Die 
Mohen, die ihrn allein auf dem Halse lagen, seien zu groB. 
lwei bis drei Wochen hat es dann noeh gedauert, bis Me
lander beirn Landgrafen eintraf ' ). Er hielt sich einige leit 
in Dorsten auf und erreichtc unter guter Bedeckung iiber 
Paderborn die Wesergegend a). Er erscheint dort zurn ersten 
Mal am 21. April und zwar als Fuhrer des hessischen Reiter
korps, das gemeinsam mit schwedischen Truppen unter 
General Kagge die Belagerung von Hameln gegen Ent
satzversuche decken sollte. AllS dem Oberst Melander war 
in diesen Tagen der "Generalleutnant Holzapfel, genannt 
Melander" geworden '). ·Ob ihm eine f6rmliehe Bestallung 

I) Kr. A. 1633, nLLandgmf an Melander, Neuhaus, den 25 3. 
Kr. A. 1633, JV. Landgraf an v. d. Thann , Neuhaus, den 25.3. Zwischen 
dcm 26. 3. und 1. 4. vcrpflichtcte Melander im Haag cinen Obersticl1tnant 
wld 4 Hal1ptieutc je bi s zu 150 Mann hochdeulschcs Ful3volk, dencn 
Dorsten uud Bocholt al s Lal1j~ ulld MustcrpliHze bezcichnet wcrdell , a n~ 
zuwcrben (Schaumb. SchloB-Archiv ). Sie dienten zur Kompiettierullg des 
roten Regiments z. F ., dus Melunder erhielt. Sein bisheriger 1nhaber, 
O. R. v. Dalwigk, wurde Kommltndant Yon Ziegenhain. 

2) "Scbaumburger Archiv." Landgraf an Melander, Lippcrode, dOli 
30. 3. 1633. . 

9) Kr. A. 1633, HI. J~andgraf an Melander, Neuhans, den 25. 3., 
T. 11 , P. J. 1G33. Landgraf an Melander, ·Obernhagen, dOll 10. 4. Kr. A. 
1633, IV. Biigermeister und Rat an den Landgrafen, Dorstcn, den 31. 3. 

~ ) Landgrai an Oxcnstierna, vor Humeln, den 21. 4. Die Unrichtig
keitcn, die Hofmunn S. 23- 3L iiber den Diensteintritt und die 'l'iWgkeit 
Melandcrs brillgt, crgcben sich ans einem Vergleich mit mciner Darstcl
lung. Der Brief Malsburgs ist oicht wie Hofmallll ann irnmt, in 1631, soo
dcrn wie def lnhalt bcweist, 1637 gcschricben. Die Leichtfertigkeit Hof~ 
Illannschcr Arbeitsart tritt hier besonders scharf zu 1'age. , 

• 
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• 
erteilt worden ist, ist zweifelhaft. Seine Stellung und Tatig-
keit war, solange der Landgraf lebte, nieht die eines General
leutnants dieser Zeit. H ofmann und Sehmidt lassen ihn 
nicht nur als den Leiter des hessischen Kriegswesens er· 
seheinen, sondern legen aueh auf Grund weniger Sehrift
stUeke seiner Stellung und Tatigkeit als Geh. Rat und 
diplomatiseher Berater des Landgrafen eine Bedeutung bei, 
die sie nieht halte. Der Landgraf behielt - wie wir sehen 
werden - die militarische und politische Leitung fest 
in der Hand; alle wiehtigen Entseheidun gen traf er selbst, 
seine Gehilfen und Vertrauten blieben nach \Vie var die uns 
bekannten hessischen R ate und Offiziere, in erster Linie 
Sixtinus·, Geyso und GUnderode . Das Verhaltnis, das si ch 
zwischen Melander und dem Landgrafen herausbild ete, und 
das Bestreben des ersteren in dem westliehen W estfalen si ch 
eine unabhangige und fUr ihn, mit persOnlichem Nutzen ver
bundene Stellung zu sehaffen, werden allmahlieh erkennbar 
werden . (U nzweideutig erst in T. TII) . 

• 
' TIH. n eckull g' dor Uelngerung \TOII frnme) n gegcll .lie nnriickendcn 
lIcerc iUerotles null Uitnuinglinnscns durch hess lschc Truppen uuter 

Melnnder. 
, . 

Die Operationen ' des aus 4000 M. z. Pf. und 2000 M. z. F. 
bestchenden Deekungskorps ergaben sieh aus Vereinbarungen 
zwisehen Melandcr und Kagge und aus Einwirkungen des 
Landgrafen, des H erzogs Georg und Knyphausens auf diese I). 
In diesen Zeiten beruhte alles auf Kompromissen t auch Oxen 8 

stierna war stets zu so1chen genOtig t. Die R eibungen t mit 
den en cler komplizierte Heeres-Mechanismus arbeitete. ver8 

zehrte die Hauptkraft der hoheren Fuhrer. Das Deekungs
korps hat seine Aufgabe mit unverkennbarem Gesehick, be
sonders in den der Sehlaeht von Oldendorf vorhergehenden 
5-6 Tagen erfUllt, und wahrsebeinlieh gebUbrt Melander 
hierbei das g rO.i3te Verdienst. - Am 24. April befand er sieh 
in Lemgo '). Die bessische Infanterie vor Hameln war ihm 
nieht unterstellt. lbr Filhr;,r .Graf Eberstein korrespondierte 

I) Korrcspondenz in den Kr. A. 1683, 111. Sattler, S. 404- f. nud 
E. Sch mjdt, "Die Hclugcrung VO Il ll<lmeJu und die SchJacht bci Hcssisch ~ 
Oldendorf". Halle 1880. Da die Vorgflllgc bisher nicht kJar dargestellt, 
fUr das VersUindnis der Schlacht von Oldelldorf und fur die lleurteilung der 
miliUirischcn Fahigkeiten .Mclanders aber wichtig sind , berichte lch aus~ 
fiihrlicher tiber sic. 

2) "SchloU-A rchiv Schaumburg". Prascntat auI den Brief des Land
gr:lfcn, J30dellwcl'der, dell 22. 4. 
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di rekt mit dem Landgrafen. Auf die Nachricht, dall Bonning
hausen von Osnabruck auf Minden und Hameln vorzugehen 
sich anschickte, marschi erte Melander am 25. uber Herford 
in seine Flanke. Am 26. uberfielen der jugendliche tatkrafti ge 
Graf Jakob Johann von Hanau, der seinem Schwager, dem 
Landgrafen, ein Reiter-Regi ment zugefOhrf hatte, und der 
finnische R eiter- Oberst Stahlhanske das R eiter-R egiment 
des Oberst v. der Asseburg bei Wellingholzhausen, 5 km 
sGdlich Mell. , und nahmen ihm 7 Standarten, 4 Olfiziere 
und 100 prerde ab I). In der Gegend Ostlich Osnabruck hielt 
si ch das Deckungskorps Bonninghausen gegenilber etwa 
2 W ochen lang auf. Da die von der Armeeleitung getroffenen 
V erpflegu'ngsmallregeln h5cbst mangelhaft waren, H erzog 
Georg immer nur auf das Wohl und die Schonun g seiner 
eigenen Truppen bed.cht war, raubten und plunderten die 
Reiter, und vom hungernden Fuf3volk verliefen sich im'mer 
mehr Leute. Die S chweden schoben die Schuld auf die 
Hessen, die H essen auf die Schweden. Melander empfahl 
daher, daS die beiden Korps getrennt wOrden . Dem Land
grafen bereitete es groBen Schmerz, daS so viele A usschrei
tungen vorkamen, er lurchtete, der !iebe Gott werde die 
ganze Armee dalOr strafen, Melander solle dies den Offizieren 
eindrin glich zu GemGte fiihren und dann dies e I nicht .die 
Soldaten, bestrafen '). 

Anfan g J uni mehrtcn sich die Nachrichten, daS Merode 
aus der Gegend von Koln zum Entsatz Hamelns aufbrache, 
und Bonninghausen vcrschwand aus der Gegend von Osna
brOck, urn den Vormarsch Merodes zu erleichtern '). Der 
Landgraf befUrchtete, dall er sich uberraschend in Lippstadt 
festsetzen od er Dorsten fortnehmen ko.nne, eT schrieb, Me
lander solle auf H erzog Georg nicht hOren, wenn nOtig, auf 
Neuhaus ausweichen. Dorthin woll e er selbst mit der Ar
t illerie und dem Uffelnschcn R egiment, das k urzlich vor 
Stadtberge einen echec erlittcn habe, kommen. E r wurde 
auch seine Truppen von Hameln abgerufen haben, wenn 
Graf Eberstein nicht berichtet hatte, dall der Fall der Festung 
tag!ich erwartet wOrde. Die Hauptsache sei, daS die Stadte 
im ~Hinster'schen nicht verloren gingen. Sehr leid sei es 
ihm, da2 er wegen beschwerlicher Leibesbeschaffenheit so 

I) T. H, I). 1 1633. Melunder an den Landgrafen, Oldendod bei 
Wi ttI age, den 26. 4. 

') T. 11 , P . .l 1633. Melander, Wittlage, den 9. Q., Iburg, den 19.5., 
War6!a.r (1), den 15. 6. 1633, J,andgrHr, KasseJ, den 9. 6. 1633. 

S) F. Schmidt, S. 46, Kiieh , S. 46. 
ZQ itschr. Bd. &1. 

-
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lange von der Armee fern sein mlisse. Er hoffte in einigen 
T agen wieder aus dem Bett au! die Beine zu k ommen 1). 
lm Gegensatz zu den W eisungen des Landgrafen wollte der 
sonderbare Stratege H erzog Gcorg das Deekungskorps 
immer mogliehst in der Nahe von Hameln fcsthalten. Da 
ihm dies bei Meland er ni eht gelang, behielt er wenigstens 
die sehwedisehe Abteilung, die an Stelle K agges jetzt Stahl
hanske befehligte, nOrdlieh des Teutoburger "Valdes zurUek ' ). 
Melander g in g ostlieh an MUnster vorbci gegen die Lippe 
vcr, urn die Dbergange dieses Flusses zu hesetzel') - :MaI3-
nabmen, die der Lage durchaus entsprachen. Seine Vor
truppen schein en kurz vor dem Erscheinen des Feindes die 
LippeUbergange erreieht zu haben. Merode hatte inzwisehen 
am 8. und 9. J uni den Rhein bei H ittorf, 15 km nordlieh 
K Oln, und einige Tage spater die Ruhr bei Frondenberg 
sUdlieh U nna Ubersehritten und sieh zwischen Ruhr und 
Lippe mit Bonninghausen vereinigt. lhre etwa 8000 Mann 
starken Truppen gewannen am 19. Jun i unter leiehtem Ge
feeht gegen hessisehe Reiter das nordliehe Lippeufer bei 
Nentrop, 8 km ostlich Hamm '). Am 20. Juni befand si ch 
Melander in Rheda, 20 km nordlich Lippstadt ; er hatte die 
stark gefahrdett;. Garnison von Beckum an sich gezogen und 
wollte vor de r Ubermaeht des Feindes \Veiter Uber Bielefcld
Berford au f LUbbeeke zurUckgehen ' ). Am 22. hatte er den 
Teutoburger W ald Ubersehritten und die Ebene von Lubbeeke 
ohne Unfall erreiGht. Die auf alleJ1 Seiten von Feinden um
gebenen Stadte Dorsten und K oesfeld gingen nieht verloren . . 

I nzwisehen hatte sieh die Belagerung von H ameln dureh 
4 Monate hindureh muhselig dahingesehleppt und alle die 
Folgen gezeitigt, die im 30 jarigen Krieg stets eintraten, 
wen n g r58ere Truppenmassen langere Zeit in der Vereini
gung gehalten wurden. Naeh den urkundlieheQ Mitteilungen, 
die E. Schmidt uber die Belagerung von H ameln bringt und 
nach der ausfUhrlichen Darstellung Sattlers, der auch die 
Nachrichlen des 1\1arburger Archivs verwertete, erubrigt es 
sich, auf sie ein zugehen . Nur w enige Punkte hebe ieh 
scharfer hervor und ziehe die Folgerungen aus den vielen 
'Detailangaben Sattlers. D er K ornmandant von H ameln, 
Oberst Schel1hamm er, war ein tUchtiger, tapferer Mann, der 
die Verteidigung ak ti v fUhrte und in dem Glauben an 

' ) T. H, P. I 1633. KasseI, den L 5. 
') Saltier , S.4l2ff. 
' ) Kiich, S. 471. , Hallwich, S. SS!. 
4) '1'. 11 , 1'. 1 1633. Melullder all dell Lundgrafen, Hheda, den 20. 6. 
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seine baldige Befreiung durch Merode nicht wankend wurde. 
Andererseits ist unverkennbar, da~ H erzog Georg und Knyp· 
hausen mit der Technik des A ngriffsverfahrens nicht hin
reichend vertraut waren. Das eng und angstlich lusamm en
gehaltenc Helagerungskorps war viel lU groB, besonders an 
Rciterei, wahrend Gcschutze groBeren Kalibers und 1\1orser, 
sowie Pul vcr und Geschosse. also di e Dinge, die in kurzer 
Zeit den Erfolg herbeigefilhrt h,tUten, fehlten. Auch die 
okonomiscben ?\1a~regeln waren man gel haft. Von W oche 
zu Woche verminderte -sich durch Desertionen und J(rank~ 
heiten di e hu ng-ernde Soldateska. Mililmut und Indi sziplin 
unter Offi zieren und Mannschaften traten imm er starker 
hervor (Salt ier S. 400 f.). Oxenstierna veri angle wiederholt, 
dalil die Belagerung aufgehoben oder in eine Block ade um· 
gewandelt wlirde (Sattler S. 410 und 435). Die E rkennt
nis, daB Herzog Georg das allgemeine evangelische Inter
esse schadigtc, nur selbstsuchtige Zwecke verfolgte. fur seine 
eigenen Truppen besser als filr die Schwedcn, Hessen und 
W olfenbo.ttlcr sarg te, nahm ZU. Melander schrieb schon 
am 9. 5. an den Landgrafen, "zum er barmen ist es auch, 
da0 man soviel Zeit vor IIameln verliert und so wenig E rost 
und fleilil dabei gebrauchet und die Obersten viel seltsame 
discourse fliegen lassen" I). Ahnlich berichteten mehrfach 
im Mai nnd Juni Malsburg nnd Graf Eberstein ' i. Anfang . 
Mai sandte der Landgraf den Oberst Geyso und im J uni 
den Geh. Rat Sixtillus zu m Bela gerungskorps. Anch diesem 
mulil die A nsicht beigebracht worden sein, daB die Ober
gabe der Festung unmittelbar bevorstehe (Sattler S. 412). 
Ahnl ich wie die H essen beklagten sich die wolfenblitt~lschen 
Rate und Olfiziere liber die Zustande vor H ameln , und 
selbst Knyphausen mulilte einraumen, dall die Belagerung 
aus Man gel an Artillcrie, Munition und wegen Schonung 
der eigenen Truppen zu langsam gegangen sei (Sattler 
S. 410). 

In K assel hatte man fruhzeitig erkann t, \Vorauf e5 an
kam. Schon Anfang Mai war der Landgraf gewillt, mit 
seinen kostbaren Kan onen und M()rsern den Angriff auf 
H ameln l U unterstutlen; sic solI ten auf der Weser heran. 

I) T. 11 , P. I 1633. Mclander, Wittlage, den 9. 5. 
2) Die Bcrichtc i\laJsburg und ElJersteins findc n sieh zcrstreut in vcr

sehiedellen Biindcln, hauptsliehlieh in Nr. Ill. Vicle sind VO Il Saltier an
gcfnhrt. Beriehtc von Geyso und Oiinderode fand ieh nicht. Bcide I!t\,ben 
si eh ansehei nelld immer nul' kur.zc Zeit VOI' I-I ammcln aufgchaltcn nnd 
dann miindli ch bcrichtct. 

5* 
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gefuhrt und unter der besondern Verantwortlichkeit des 
Oberst Geyso verwandt werden 1). Geyso personlich, die 
hessische Artillerie und auch das Geysosche Regiment haben 
an der Belagernng und an der Schlacht von Oldendorf teil
genom men. Naheres uber die Zeit ihres Eintreffens und 
uber ihre Verwendung ist jedoch nicht bekannt. Die Nach
rieht van dem Vordringen Merodes und Bonninghausens 
auf Hameln muS den Lalldgrafen urn seine wertvolle Ar
tillerie besorgt gemacht haben. Er brachte die erforderlichen 
Pferde znsammen, berief Geyso nach Kassel zuruck, nnd 
beauftragte ihn, seine bisher - vor Hameln gebrauchten Ka
nonen dart ,abzuholen. Der Graf Eberstein sowohl, wie 
Malsburg erhielten den Befeh!, all cs aufzubieten, dall Geyso 
nicht lange aufgehalten wiirde und der Abtransport der Ge
schutze rasch und sic her erfolgc 2). Aber gerade, als Geyso 
mit den Pferden vor Hameln anlangte. war dort eine Lage 
hochster Spannung eingetreten. Auf die Nachrichten, dall 
das solange gefurchtete Eingreifen Merodes und Bonning
hausens zur Tatsache gcworden war, dicse sich rasch durch 
die Stifle Munster und Osnabriick naherten, folgte die weitere 
Meldung, dall Gronsfe!d mit alien abkOmmlichen Truppen 
aus Nienburg und Minden ihnen entgegenzoge. Diese Nach~ 
richten steUten den H erzog Georg, der grollen Entscheidungen 
so gern auswich, vcr schwcre Entschlusse. Das Resultat 
war, daJ3 Knyphausen mit mehreren Reiterregimentern und 
1000 schwedischen Musketieren aus dem Lager aufbrach, 
urn Melander aufzunehrnen und wenn moglich, gemeinsam 
mit ihm, die Vereinigung ~1erodes und Gronsfelds zu hindern. 
Er erceichte am 21. J uni abends Rinteln und am spaten 
Abend des folgenden Tages Melanders Trnppen bei Liibbecke. 
(S . Skizze I, Seite 81.) Das Merodesche K orps bei Wittlage be
fand sich aber in solch starker Stellllng, dall Knyphausen und 
Melander am 23. von einem Angriff absahen. Am 24. hatte 
sich Gronsfeld soweit gcnahert, daB jede Aussicht auf einen 
Teilerfolg schwand, vielmehr die Lage Melanders und Knyp
hausens recht bedenklich geworden ware, wenn der nunmehr 
stark uberlegene Feind angegriffen hatte. Gronsfeld £Uhrte 

1) 1'.11, P. I 1633. Landgraf an Meiander, Kassei , den 1. 5. IG33. 
2) Kr. A. IG33, IV. Landgraf an Graf Eberstci n und Illutati s mutan-

di s an Mal sburg, Kassel , den 25. 6: 1633. Am selben 'rage sci}reiht er ' 
an Geyso , er hoffc, daB er (G) mit den Pfcrden gliicklich angelangt sei. 
\Vie es si ch mit den "011 Sattier, S.427, erwuhnten hessischen Verstiir
kungen verhiclt, die gleichzeitig mit Geyso cingetroffcn sein miissen, ist 
mir nicht bckannt. 
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jedoch am 25. das vereinigte Heer uber F iestel und Hille auf Min
den. (Sattler S. 417 f.). SeineAbs i cht, das r ec hte W e s e r
ufer zu erreichen und in d e n Riicken de r Ha m e ln 
be l agerndenTruppen zu k o mmen, wa r nic h tme hr 
zu bezweifeln und westlich d e r Wese r n i c h t m e hr 
z u hi n d er n. Meland er und Knyphausen erkannten, was 
auf dem Spiele 'stand, brachen noch in der Nacht zum 25. 
zu einem hochst geschickten Rechtsabmarsch auf und setzten 
mit graBter Energie den Marsch uber Vlotho-Varenholtz 
nach Osten Tag und Nacht bei schlechtem Wetter fort. S ie 
gewannen am 26. nachmittags, fast in der gleichen S tunde, 
wie der Gegner bei Minden, das rechte W eserufer bei R inteln, 
gingen am 27. weiter bis Oldendorf zurUck und legten sich 
in H Ohe dieses Stadtchens dem Vormarsch des uber Bucke
burg und den Pall von Steinbergen (Schloll A hrensburg) 
anruckenden Gegners vor. Wahrend Melander mit dem 
Deckungskorps in einer schon fruher ausgesuchten Stellung 
Front machte und die notwendigen Sicherungsmallregeln 
traf, fuhrte der nach H ameln vorangeeilte Knyphausen ge
meinsam mit H erzog Georg am 27. nnd in der Nacht zum 
28. das Belagerungskorps, bis auf die notwendigste Be
satzung der Schanzen und Approchen, besonders auch viel 
Artillerie, liber F ischbeck, in die SteUung nOrdlich Oldendorf 
vor. lhr gegenuber marschierte in der gleichen Zeit die 
vereinigte katholische Armee zw ischen Rhoden und W elsede 
(bei v. d. Decken und E. Schmidt immer unrichtig "Wils
dorf" genannt) auf und steUte schwerfiillig nach dem ublichen 
Schema dieser Zeit die Schlacbtordnung auf dem vorliegenden 
H Ohenriicken her 1) . 

. 
IX. Die Sclllncht bel lless ... Ohlendorf 8 111 28. Juni 1633 • 

• 
1Jber die Scblacht, die sich aus diesen strategisch in

teressanten Vorgangen entwickelte, besitzen wir ein reiches 
Quellen-Material, das von E. Schmidt naher bezeichnet, von 
Hallwich wertvoll bereichert und von Sattler S. 423 nach 
seiner Zuverlassigkeit beurteilt ist. Trotzdem fehlt es noch 
an einer Darstellung, die aus den . Verlauf dieser hOchst 

1) Die Richtigkeit der dnrch das Theatrum Europaeum allgern ein 
\'erbreiteten Nachricht von dcm vierrnaligen Storm auf die feste Stadt 
OJd endorf am Abend des 27. bozweifelt SaWer, S. 422, mit Recht. Ein 
solchcs Uuternehmcn ist !lach der 'I'l.lktik der da11laligen Zcit nud nach 
dem Charakter Grollsfclds ullwahrscheinlich, und so wie die Lage am 27. 
war, llI:a-llloglich. In seioem Hechenschaftsbericht (HaUwich S. U 5) findet 
sich auch kein Wort von dicsem vicrmal igen Sturru. 

-

-
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merkwiirdigen Schlacht klar vor Augen fiihrt. Die Mangel 
der Schmidtschen und besonders scharf die der H allwichsche n 
Darstellung weist M. Lell z dadurch nach, dalil er die Vor
gange. wi e sic sich aus den vortrefflichen Hallwichschen 
Que 11 e n ergoben, der mang-elhanen H allwichschcn Seh l a ch t
se h i 1 d e rung gegen ubersteIlt. Die Hauptmomente der 
Schlaeht sind von Lenz fur die k alholische Seite klar e r
kannt und anschaulich dargestellt 1). D er S chlachtplan des 
Theatrum Europacurn, dem Lenz "allerhochsten "Vert" bei
legt, steht mit den Quellen ersten Ranges und anch mit dem 

. eigenen Bericht mehrfach in Widerspruch ; die nicht nach 
Gefechts-M omenten unterschiedenen und nicht Malilstab·ge
rechten Truppen-Einzeichnungen sind gecign et, Mieverstand
nisse und In-tUrn e r hervorzurufen. 

A. W ehrhahn ') bringt Ober den V erlauf der Schlacht 
nur wenige aus unzuverlassigen Quellen gescho pfte Satze. 
AIs geborencn Oldcndorfer intercssicrt ihn, wie alle Schaum
burger vor 60 Jahrcn und noeh heute ( 19~1 ) , am meisten der 
liineburgische Rittmeister Kurt Meyer , der ehemalige Segel
h orster Schaferkn eeht, der die hess .-schwedische R eiterei auf 
versteckten W egen in den Rucken der Fcinde geHlhrt haben 
und dadurch ihre vernichtende Niederlage herbeigefiihrt 
haben solI. 

, Trotz der Mangelhaftigkeit der Nachrichten Ober die 
VOfgange auf evangelischer Seite kann jemand, der mit der 
Taktik des 30jahrigen Krieges vertraut ist und das Gelande 
an Ort und Stelle studiert, dank der vortrefflichen H allwieh
schen Quellen, die noch bestehenden U nklarheiten aufhellen. 
lch selbst bin in Oldendorf geboren und aufgewachsen 
(1855 --1869) und ken ne das Schlaehtfeld ganz ge nau. 

Das Wesentliche und Besondere dieser Schlacht ist, daB 
schon mit dem A ufmarseh beider Armeen zur Sehlacht ihr 
A usgang entschieden war. Die Gelande -Verhaltnisse und 
die SChwerfalligkeit der damaligen taktischen Formen sind 
es, die ihren Verlauf unabanderlich im voraus bcstimmten, 
und die Niederlage der katholischen Armee zu einer so 
katastrophalen maehten .' Fur die Erreichung des Schlacht
zweckes der Evangelischen la~t sich eine gOnstigere Stellung 
als die Natur sie in dem richtigen Abstand von Rameln 
und in der zweckmaBigen Breite von circa 3 km bei Olden-

, 
1) M. Lenz, "Gottingische Gelehrte Anzcigon", 1888, Nr. 3. 
2) A. Wehrhahn, "Die Sch'lacht bei Oldendorf". Zcitschrift 1875, 

S. 1D5 f. 
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• 
dorf fUr sie gesehaffen hatte, nieht denken. (Siehe Skizze lI, 
Seite 81.) Sie war nieht zu umgehen, nieht zu Uberfiiigeln und 
in der Front unangr-eifbar. Ihr reehter (nordlieher) FlUgel)ehnte 
sich an den zur Kette des Wesergebirges gchOrigen Mittel
berg an, der steil von 160 zu 297 m H Ohe ansteigt und noeh 
7.U meiner J ugendzeit mit diehtem Walde bedeekt war. 
Der linke Fliigel, der bis an die sumpfige Niederung, ci nen 
erst im Anfang des 17. J ahrhunderts abgedammten Weser
Arm, herallreichte, erhielt noch durch das roit Wall und 
Graben und Mauern umgebene Stadtehen Oldendorf einen 
starken StUtzpunkt. Von besonderer Bedeutung fUr den 
Sehlaehtverlauf war es, daB die zirka 1500 m breite Weser
Niederung in der Gegend von Oldendorf zirka 300 m nord
lieh des Stadtchens durch einen schroffen zirka 20 m hohcl1, 
aus loekerem Sehiefergestein bestehenden wallartigen Hang, 
den Uferrand eines vorzeitliehen Seebeekens, begrenzt und 
begleitet wird. In meiner J ugendzeit war dieser H ang noeh 
vollig kahl und hieB "Die Sehieferberge". H eute (1921) ist 
er ein roit FuBsteigen durchzogenes Tannen· W aldchen, die 
beliebte Promenade der Oldendorfer. Die jetzt troekene 
Wiesen-Niederung am Stadtehen tibersehritt man vor 50-60 
J ahren noeh auf einem hohen holzernen Steg, und der liehte 
Eiehenwald des Oldendorfer Knicks hatte eine g rOBere Breite 
als heute und sprang wciter nach Siiden var. In das Plateau, das 
van den "Schieferbergen" zum Mittelberg san ft, van 75 m zu 
160 m, ansteigt, haben die von den Weserbergen abstrOmenden 
Gewasser zwischen den Dt>rfern Segelhorst und Barksen zwei 
tiefe Einsehnitte mit sehroffen Randern und sumpfige r Sohle 
eingegraben. Diese GeHindeverhaltl1isse machten cs dem 
Angreifer unmoglieh, die R eiterei, die sehlaehtentseheidende 
Walfe der damaligen Zeit, wie ublieh zur Einleitung des 
Kampfes gegen eine der Flanken an rei ten zu lassen und 
die in quadratisehen Sehlaehthaufen massierte Infanterie in 
Ordnung Uber die sehluehtartigen Gelande-Einsehnitte auf 
GewehrschuBweite an den Gegner heranzubringen. 

Ieh will versuchen, den Verlauf der Sehlaeht in grollen 
Ziigen anschaulich zu machen; sie ist ei ne der merk
wUrdigsten der deutsehen Gesehiehte. Auf die 
U nriehtigkeiten frOherer Darstellungen gehe ieh nieht ein 
und begrUnde meine Ausfiihrungen nur da, wo ihre Richtig
keit sieh fUr den naehpriifenden Historiker oder Militar aus 
den bezeiehneten Quellen ersten Ranges nieht ohne weiteres 
ergibt. 

Melander nnd Kagge haben sehon am 27. Oldendorf 
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mit Infanterie besetzt und K avallerie und rnfanterie (e-f) 
unter Stahlhanske und Soppe auf die H ohen vor Barks.n 
vorgeschoben. Die hessische Kavallerie (c-d) blieb im 
G runde dicht nord l5stlich von Oldendorf, do wo die nach 
Barksen und Segelhorst ffihrend en W egc si ch lrennen I). Die 
in der Nacht und am fruh en Morgen des 28. von Hameln 
eintreH"ende liineburgische, sehwedische und hessische In
fa nterie marsehierte langs des Weges Oldendorf-Barksen in 
Schlachtordnung, in H albbrigaden auf (a-b). Die bei ihr 
befindliche Artillerie war, dureh den tieren Einschnitt, der 
sich langs des genannten W eges hin zieht, gut gesehUtzt, 
aur der ganzen Front verteilt (a-b). - \"las noeh an Ka
vallerie von Hameln eintraf, verblieb au f dem Iinken FIOgel, 
wo Knyphausen kommandierte, im Grunde dicht nordostlich 
von Oldendorf. Melander fUhrte den reehten FlUgel auf dcr 
H ohe vor Barksen, wfihrend Herzog Georg sich beim Zen
trum aulhielt ' ). Genaue A ngaben uber die Stark en lassen 
sich nicht machen . Man wird der Wahrhcit ziemlich nahe 
kommen, wenn man die der Kaiserlichen und Ligisten auf 
11 000 M. z. F. und 4000 Reiter, die der vereinigten Lilne
burger, Hessen und Schweden ouf 7000 M. z. F. und 6000 
R eiter berechnet. 

Gegen 6 Dhr morgens bewegte si ch die Schlachtord-

I) Die Tiitigkeit Melanders und Kaggcs am 27. nachmittags HiBt sich 
nicht direkt aus den QuelleD .: Sic ergibt sich aber aus den 
Vorgiingen am 28. morgcus und aus dee daB cin kricgserfah-
CCDcr General in solehcr Lage garnicht anders konnte. Die Oar-
stclJuJlg des Theatrum EUl'op<lcum , die sich im wcscntl ichen anI den 
"grundJegclldcn eycntlichcn Bericht oill cs Wahrhcit sprochenden Hessc ll" 
stlitzt (Schlllidt S. 8) , bellutzte ieh Ill it Vorsichl Dcr Verfasser des.. Bc
richts ist zweifelJos Molander sclbst odor oine ihm nahcstchende Person
lichkeit. Die Absieht, die Verdienstc Melanders in hcllstes Licht zu setzen, 
t~itt im Theatrum Europaeum hicr uud spiilcr klar hcrvor. Sic paSt vol
hg zu den von B. Bingel ("Das 'fheatrum Europaeum, ein Beitrag zur 
Publizistik des l7 . und 18 . Jahrhllllderls". Borlin lOO!), S. 19, 22, 28, H 
gekennzeichneten Geschaltspraktikeu des Vedegcrs Merian, der ebenso 
wie seine Vaterstadt Frankfurt a. Main von IG34 ab von den Schwedcn 
abruckle und sich in £I ns Fllhrwasscr der osterrcichischell Politik begab. 
Bci dcr Propaganda fiir cilia sog. "drittc Parlciu

, die gunz dem Interesso 
Ostorreichs cntsprach, h,tben sich l\I elundcr und das 1'heatrum Europl.lcum 
anscheinclld von Anfang an gut verstanden (s. T. HI , Kap. 17). 

') Rommci (VI II , S.248) ulId Schmidt (8. 52) IlIlben nicht bemerkt, 
daB sie - irrcgefiihrt durch V. d. Decken (J I, 172) - dell General Melan
dor als Befohlshabcr des Zentrnms nnd den Herzog Georg als Befehls
baber des rechten FlUgels bezcichnen, spater aber nJJe Anordnungcn nuf 
diesem Teil des Schl achtfcldes von Melander trcffCD lassen und \'0111 Her
log nichts we$entliches mchr mitteilcn konncll. 

, 

• 
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nung des katholischen Heeres noch etwas weiter vor, bis 
zu dem H llhenrlicken, liber den der Weg Oldendorf-Segel
horst lauft, auf etwa 11- 1200 m an die feindliche Schlach~
ordnung heran, Front nach Siidosten, derartig, dall der linke 
Flligel ostl., der rechte westl. des Weges stand (g- h). Grons
feld erkannte jetzt erst die Gela ndeschwierigkeiten, den "un
glaublichen Vorteil", in dem der Feind stand, wurde un· 
schltissig und aufgeregt und wollte die Schlacht vermeiden. 
Die Dinge hatten sich aber schon zu weit entwickelt. Die 
Vorstellungen Merodes, Bllnninghausens und anderer gegen 
einen Ruekzug waren durchaus gereehtfertigte. Ein Ober· 
gang in die Marschforrnation im Angesicht einer starken 
feindlichen R eiterei war eine U nmoglichkeit. 15000 M ann 
sa 13 e n f e st, \Vie in e in e r 1rlausefalle. Wahrend 
Gronsfeld noch schwa nkte, schlug aus der linken Flanke 
Geschlitzfeuer in die R eihen der Kaiserlichen. Eine Mall
regel, die Melander am vorhergehenden Tage oder in der 
F rlihe des 28. getroffen hatte, tat jetzt ibre Wirkung. Im 
richtigen Vorausschauen und Durchdenken der kornmenden 
Ereignisse, was eil1e der wesentlichsten Eigenschaften eines 
echten H eerfiihrers ausmacht, hatte Melander ein vom Mittel
berg vorspringendes W aldstGck, den sog. Oldendorfer Knick, 
rechts vorwarts der H auptstellung mit Infanterie besetzen 
lassen, kleinere Reitertrupps und au e h Artillerie hi er 
bereit gestellt 1). Diese aullerst geschickte Flankenstellung, 
die den Kaiserlichen jedes weitere Vorrilcken unmllglich 
rnaehte, rnu.5te zunachst beseitigt werden. Als einigen hun
dert Musketieren des Oberst Geleen dies nicht gelang, gab 
Gronsfeld dem Oberst Merode-Asten, einem Vetter des Ge
nerals, den Befehl, Zll attaekieren. Asten weigerte 5ieh, sein 
kostbares Reiter-Regiment im Artillerifeuer durch bedecktes, 
durchschnittenes Gelande vorzufUhren '). U nfahig, einen 

• 
I) Die MaBregel kaon naturli eh aueh von eincm der Melander bei

geordneten Truppenflihrcr (Kagge, Stahlhanskc, Geyso) ,'cranJaBt odeI' an
gercgt sein. Edolg wic Millcn olg werden in solchcn Dingen in dcr Regel 
auf das Konto des Hoehst-Kommandierten gesetzt. Ob die Artillcri c aul 
dcr Hohe dieht ostli eh oder nordwestli eh des Knieks stand, ist zweifel
haft. DaB cs aller Wahrsehcinliehkeit die hessisehe Artillerie war, wer
den wir noeh horen. 

') Gronsfeld sehob die Sehuld fUr die Niederlage in erster Linie 
auf Merodo und Bonuinghausen, die ihn zur SeWaeht gedrangt hatten, 
und in zweiter Linie aul Obcrst Asten. Seiner Reehtfertigungssehrirt nnd 
den Zengenaussagen, die er vor dem kai serliehen Notar in Nienb·urg ver
anlaBte, verdanken wir, daB wir klarer sehen und gereehter urteUen 
konnen, al s in ahuJieilcn FalJen. Die gauze Reehtfertigung Gronfelds 
maeht einell kUigli chen Eiudruek. 
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weiteren EntschluB zu fassen, Hell Gronsfeld die ganze 
Schlachtordnung untatig stundenlang halten, einem "kreuz
weisen continuirlichen Spielen der Stucke" ausgesetzt. Durch 
die groBe Geschtitzmasse in der Front am Wege Oldendorf
Barksen und besonders durch die Stucke, die Melander "der 

. armee vor die Nase auf die vorgemelte H Ohe plantiert hatte, 
wurden die Truppen continuirlich offendicieret". rhr Feuer 
fugte ihnen zwar keine gro3en Verluste Zll, aber erschiitterte 
ihre Haltung .stark. Das wurde auf der Gegenseite richtig 
erkannt und richtig ausgen utzt. Gegen 12 Uhr mittags 
wurde der Entschlull gefallt, die Masse der Kavallerie, die 
im Grunde bei Oldendorf stand, einzusetzen. Knyphausen 
hat den groBen entscheidenden Reiter-Angriff geleitet. Die 
Schwierigkeit, die Reiterei den Rand des Plateaus, die 
"Schieferberge", hinaufzubringen, war nicht graB. Das Be
denkliche lag in der Wahrscheinlichkeit, gleich nach dem 
Aufstieg, bevor der Aufmarsch zur Attacke e r
folgt war, vom Gegner attaquiert zu werden. AIs Grans
feld das erste feindliche Reiter-Regiment tiber den Rand 
auftauchen sah, hat er sich "herzlich erfreut, in der Meinung, 
es kannte Gott der Allmachtige kein graBeres Gltick schick en 
a ls dieses". Tatsachlich wurden auch "die ersten 8 od er 900 
Pferde, so sieh prasentiret, von den Reiter-Regimentern der 
Obersten v. Quadt, v. Westphalen und v. Wartenberg ober 
KopfundHals mit groBem Verlust den Berg heruntergetrieben". 
Wahrend dieses Erfolges trat aber bei der kaiserlichen und 
ligistischen Reiterei eine heil10se Verwirrung und Panik ein, 
auf deren U rsache Gronsfeld nicht naher eingeht. Sie findet 
auch bei M. Lenz keine Erklarung (S. 93). - Das Plateau 
kann auBer in der Hole, durch die der Weg nach Segelhorst 
fiihrt, l10ch an drei Stellen westlich, an einer ostlich von ihr 
durch Kavallerie erstiegen werden. DaB Knyphausen und 
seine Obersten, die Reiter-Regimenter nicht in e i n e Ko
lonne - wie Lenz annimmt - eingefadelt, sondern alle vor
handenen Aufstieg-Moglichl<eiten benutzt haben, ist auBer 
Frage 1). Der nach den bisherigen Darstellungen so ratsel-

1) Eine Bcstatigung findet diese miliWrisehe SelbstvcrstandJiehlwit 
dureh d.ie Zeugcna.ussagc ad 14 (Hallwieh S. 124) "nd dureh den Plan 
des Theatrum EUJopacum , der mehrcre Uolcn mit cingezeieilnetcn Reitcrn 
wicdergibt. Es sprieht nieht Ii.iJ· d.ie mi\itll.risehe Hcfiihigung Gronsfclds, 
dR6 er nieht fur ainen Flankensehutz der zuerst attaekierenden Begimenter 
gesorgt hat, und Iliehj: filr seine CharaktereigenschaftclI , daG er die Ur. 
sRehe der Panik zu versehleicfIl sueht. So unreeht, wieLenz meint, hat 
Hallwieh mjt seiner Beurteilung Gronsfelds nicht. 

• 
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hafte Riickscblag, der bei der feindlichen Reiterei eintrat, 
erklart sich ohne weiteres dadurch, daB andere Kolonnen 
Knyphausens gleich nach der ersten die H Ohe gewannen, 
aufmarschicrten und von der Seite her in die dUTch die \ 
Attacke in U nordnung geratenen Regimenter Quadt, West
phalen usw. einhieben. Dieso rissen in die Verwirrung, die 
jetzt entstand, nach!olgende Reiterabteilungen und die In
fanterie mit hinein, und dadurch daB auch kleine Reiter
trupps - ausdriicklich genannt \Vird Sta)llhanske - und 
M usketier-A bteilungcn vom Oldendor!er-Knick her gegen 
die linke Flanke des F eindes umfaBend vorgingen '), wurde 
die Flucht, die Panik der schon durch das stundenlange 
passive Halten im Artilleriefeuer erschutterten Massen so 
gro.0, daB sic si ch widerstandslos Ilicderhauen HeBen, und 
dall die ftiichtende R eiterei erst bei Minden zum Stehen 
gebracht werden konnte. 7-8000 Tote bede c kten die 
Wahlstatt, 17- 1800 Mann wurden gefangen genommcn, 
viele Geschiitze und Trophilen von den Schweden und Hessen 
erbeutet - u nd das atles bei e i n em VerI ust vo n 
nur 60Toten. Tatsachen, die erst durch den hi e r 
geschilderten Verlau! der S c hlacht ihre Er-
k I a run g fi n den. Nur wenige Beispiele ahn licher Paniken, 
bei den en der Verstand, der Wille einzeln cr machtlos sind, 
kennt die Kriegsgeschichte. 

Die Schlacht bei Oldendorf ist in mehr!acher Hinsicht 
kriegsgeschichtlich va n Interesse und Bedeutung. Sie zeigt, 
dall die taktischen F ormen dieser Zeit, trotz der von Gustav 
Adolf einge!iihrten Gliederung der Infanterie in Brigaden 
und Halbbrigaden, nur fOr den Kampf in der Ebene brauch
bar waren j nnd sic verschaffte der Artillerie eine Bedeutung, 
die sie bisher in der Feldschlacht !loch nicht gehabt hatte. 
Mela!lder und Knyphausen haben: sich frei vom Schema 
g e.m a ch t ,. aus der Schlachtlinie beraus Truppenteile weit 
in die Flanke vorgeschoben und si ch nicbt auf reine Ab
wehr beschrankt, sondern Teile ihres Heercs im richtigen 
Moment zu OffensivstOllen gegen die Flanken des Feindes 
vorgefiihrt. Das stellt beide hoch iiber das Durchschnitts
mall der Generale ihrer Zeit. 

Vom Zentrum her, wo sich der Herzog bei seinen Hine
burgischen Truppen aufhielt und die Masse der hess. In-

. I) Auf dcm Plan des 'l'hcatrum Europacum ist dieser Vorgang .lis 
eme groBc, gcschlosscllc Atlncko dargestellt, die hicr durch dilS Gcla.ndc 
ausgcschlosscn ist. !-licr slid6sUich "on Scgclhorst crhiclt Iluch Mcrode 
seine Wdliche Verwundung. 

• 
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fanterie stand, ist nicht in die Scblacht eingegriffen. Der 
tiefe Einschnitt vor der Front am W ege nacb Barksen stand 
dem entgegen. Das wird dem Herzog, der die eigenen 
Truppen so ungern Verlusten aussetzte, nicht unlieb gewesen 
sein. In dem Briefe, in dem er seinem Braunschweiger 
Vetter den Sieg mitteilt (v. d. Decken AnI. 115), heiBt es 
zwar bei den beiden schlachtentscheidenden Handlungen 
(An griff vom Oldendorfer Knick her und Attacke der 
schwedisch-hessischen R eiterei am linken Flugel) "uf unseren 
Befebligt". Aber nirgends find et si ch eine urkundliche Be
merkung, daJil er seinen Standort verlasse" und Befehle 
gegeben hatte. Wer den Verlauf der Ereignisse am 
27. und 28. Juni genau verfolgt, kann nicht im Zweifel sein, 
daJil in dem Schreibell eine der dem H erzoge und seiner 
Kanzelei so gelaufigen Beugllngen der Wahrheit vorliegt. 
Es gaIt ja seinen Ansprucll auf Hameln dem neidischen 
Braunsch\\leiger Vetter gegenuberzu begrunden. v. d. Decken's 
Darstellung der Schlacht (It 168) verrat - milde ausgedruckt 
- hOchste U uklarheit, auch bezl. der Gelandeverhaltnisse; 
von den "Schieferbergen'" die solch' entscheidende Bedeutung 
batten, weiB er gar nichts. Es kommt ihm vor aIJem darauf 
an, den bedachtigen, schwerfalligen ste ts ausweichenden 
Herzog zum Leiter der Schlacht, dem der Sieg zu danken 
ist, zu machen . Er laBt ihn auf dem re c h t e n FlUgel, also 
am Oldendorfer Knick, kommandieren und den entscheiden
den Befehl, bei dem das Ausnutzen des ricbtigen Augenblicks 
so wicbtig war, auch fur den li n ken Flugel geben. Er 
scheut sich dabei nicht, Knyphausen zu verdachtigen (ll 170, 
171, 176), und sagt von den Schweden und H essen, die den 
Sieg erkampften, moglichst wenig. Dagegen laJilt er dem 
schon erwahnten Rittmeister Kurt Meyer: den Stammvater 
einer hannoverschen Familie v. Meyer, im kritischen Augen
blick zum H erzoge sagen "er habe viele J ahre als Scharer
knecht in Segelhorst gedient ... wenn der Herzog ihm die 
Fuhrung der Kavallerie anvertrauen wolle, so burge er da
fur, sie durchzubringen". Knyphausen erbalt nun vom Her
zoge den bezl. Befehl, muB widerstrebend gehorchen und 
Kurt Meyer bringt die Kavallerie so geschickt in den 
Rucken des Feindes, daB ein Sieg errungen wurde, der wie 
ein Wunder Gottes erschien, ahnlich wie die Vernicbtung 
der stolzen spanischen armada zur See. v. d. Decken 
gibt keinen Gewahrsmann fUr seine Kurt Meyer-Erzahlung 
an. Mit der Tatsache, daJil e s sich gar ni c ht urn 
cine Umgehung urn den Mittelberg berum han-

• 
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delte, daJil Knyph a us e n und die bei ihm befind
lichen Reite r o b e rsten, von den Bessen Kurt von 
Dalwigk, Justinus Ungefugk, Ludwig Geyso, d e n Ha n g 
der Schieferberge und 3 bis 4 der vorhandenen 
Holen unmitt e lbar vor A u ge n hatten, fallt sie 
ins i c h z us a m men. v. d. Decken, hat von der Taktik 
des 30jahrigen Krieges, die \Veit ausholende Umgehungen 
ausschloJil, \Vie ersichtlich, nur unklare Vorstellungen. Der 
Generalfeldzeugmeister hat sich auch nicqt den Kopf darilber 
zerbrochen, auf welchcm Wege wohl Kurt Meyer die Ka
vallerie in den Rilcken des Feindes gebracht haben ktlnnte. 
Das tut an seiner Stelle der Stiftspfarrer J. L. Hyneck I). 
Dieser laJilt Kurt Meyer die Reitererei durch Schluchten 
"die in den Wald ern versteckt, den Feindell verborgen 
waren, vom D a c h t e l f e I d herunter in die Nebenta ler gegen 
Segelhorst" filhren und so den Sieg en tscheiden . Nach Er
scheinen dieser Bilcher 1833 bezw. 1856 ist die Geschichte 
vom Segelhorster Schaferknecht das· Wesentlichste filr die 
ganze Gegend, in der ich aufgewachsen bin, geworden, und 
sie wurde auch fur weitere Kreise Geschichte, als A. Wehr
hahn in seinem oben erwahnten, in der "Zeitschrift'( 1875 
erschicnenen Aufsatz eingehend nachwies, daB die schwedisch
hessisehe Reiterei unmoglich vom Dachtelfeld, einem zirka 
10 km nordlieh des Mittelberges liegenden einsamen Wald
Plateau, heruntergeritten seL Er ist der ~Ieinung, daJ3 nur 
ein dieht am Nordhange des Mittelberges entlang laufender, 
au fRhoden filhrender Weg in F rage kommen konne. - Kurt 
Meyer is t am Ausgang der Sehlacht ebenso unschuldig, \Vie 
Herzog Georg. der in der deutschen Geschichte (so auch 
bei Moritz Ritter), selten anders, als mit dem Zusatz "der 
Sieger von O ldendol f" er\Vahnt wird. 

Die Tatigkeit der einzelnen Regimenter usw. auf evan
gelischer Seite laBt sich nicht genau nachweisen. GewiJil 
ist, daB im wcsentlichen nur hess. und schwedische Truppen 
am Kampfe beteiligt waren, daJil die grolle Mehrzahl der 
Gefangenen, Geschiitze, Fahnen und Standarten in die Hande 
der H essen fielen und daJil die einzigen Offiziere, die ge
tOdtet wurden der Oberstleutn ant Rabekanne vom Dragoner
regiment von Dalwigk und der Hauptmann Lucanus vom 
weiBen Regiment z. F. (Joh. Geyso) waren. Da das weiBe 
R egiment die Bedeckung der h ess. Artillerie bildete, ist es 

I) J. L. lfyneck, "Geschichtc des freion adcligen Jungfmuenstiftes 
Fiscbbcck". HinteJn 1850. 

• 

, 
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nicht zu hezweifeln, ' dall die hess. Artillerie, deren Be
spannung wenige Tage vor der Schlacht eingetroffen war, 
ihren Platz am Oldendorfer Knick, wo Melander komm an
dierte, erhalten hattc, wahrend die gesamte liin eburgische 
Artillerie a m Wege Oldendorf-Barksen vor od er z\Vischen 
ihrcr Infanteri e, \Vie damals ublich, in Tatigkeit trat. 
Herzog Georg teilte aus Oldendor! den 29. 6. dem Land
grafen den tags zuvor erfochtenen Sieg in zwei bis drei 
Zeilen mit, sagte abeT kein W art iiber den verdienstvoll en 
Anteil der hessischen Truppen, suchte dagegen ausfiihrlich 
zu bewcisen, daB die van den l-Iessen gemachten Gefangenen, 
die von ihnen erbeu teten GeschOtze, Fahnen und Bagage 
ihm "a15 dern im niedcrsachsischcn I(reise bestaBten Gene
ral" zu iibergeben scicn. Der Landgraf wies dies A nsinnen 
k U TZ zuri.ick und trat rceht energisch auf. Er beauftragte 
den Riltmeister Barleben (v. Bardelcben), die Fahnen und 
Standarten ohne viel Aufsehen und Geschrei nach Frank
furt zu hringen und sic dort dem Reicbskanzler zu prasen~ 
tieren. Da aber "der wohlgeborene, unser liebe neve. 
Obrister und Getreuer Caspar, Graf v. ElJerstein ... in seinen 
e igenen Geschaften auf ein paar Monat verreisen und seinen 
Weg (l1ach Hinterpom mern! ! d. Verf. ) Ober Frankfurt a. M. 
neilmen" wollte, ubernahm di eser die commission auf sich I). 
Der Zeichner des Theatrum Europaeum HiLlt die hessische 
K avallerie mit Melander vor der F ront au! dem linken 
Fliigel des groBcn ganz schematisch dargestellten R eiter
angriffs, also am entscheidendsten Punkt erscheinen. Die 
Einzeichnung Melanders vor ihrer Front ist unz\Veifel~ 
haft nur au! das besondere W ohlwollen des Theatrum Euro
paeum zuri.ickzufi.ihren oder auf die Geschicklichkeit, mit 
der dieser cs verstand, fur sich R eklame zu machen. Die 
B ezeichnung der hessischcn Reiterregimenter ist ganz fehler~ 
haft auf diesem Plan. Das Gleiche gilt auch von der so 
schan gezeichneten ordre de bataille der WilhelmshOher 
Kriegskarten, deren Mangel an Sachkenntnis und Zuverlassig
keit noch die der Gschwindschen "Gru ndlagen" (I 46) Obertrifft. 
Die DOrftigkeit der hessischen Berichte Ober den Verlau! 

1) "Braunschwcig Jung CaJenbcrg 1618 - 163,1". I-I crzog Gcorg, 
Oldelldorf, den 29.6. 1633. LandgruJ, [(assel, den 2. 7. [(;33. - " Kr. A. 
1G33", l V. Landgraf an Hcrzog Gcorg, /{assel, den 2.7., an Knyphausen, 
Brakel, den 5.7. - Kr. A. Il l, an Hittmcistcr Barlobo ll , vor Hameln, den 
S. 7. IG33. Landgraf an Oxcnstiorna, vor t-iamclll , den 8. 7. 1633. lu 
'reil III werdcn wi r erfahrcn, dan Eberste in ilhnJich gierig na.ch Ge ld nnd 
Gillcrn w,u wie Mchll1dcr. 
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der Sch!acht erkHirt sich daraus, dal3 Offiziere zur miind
lichen Berichterstattung sofort vom Sch!achtfe!d nach Kasse! 
abgefertigt wurden. Auf diese berufen sich die vorhandenen, 
kurzen Siegesmeldungen Ma!shurgs, Geysos und GOnderodes. 
E iner van dicsen K.urieren mul3 so rasch geritten scin, da.fa 
der Landgraf schon am 29. Juni den Kammerjunker Wolf 
Anton v. Haxthausen mit der Siegesbotschaft von Kassel 
nach Frankurt abfertigen konnte I). 

Ober di e 'J'atigkeit. des Oberst .Ioh . Geyso in del' Schlacht bei Olden· 
dorf ist nichts nrrheres bckanllt. Die Annahme, du6 cs sci ll e Artillerie 
nod scin weiBcs Regiment wurcn , die so wirksam vom Oldclldorfer Kni ck 
ill die Schla.cht eillgriffcn, winl noch wllhrscheilllichcr durch cinen van 
A. v. Boineburg verfaBten Hingcrell Aufsatz Gber uJ ohnun v. Ccyso" . In 
diesem hci6t cs , "Gcyso vcrteidigto · in der Schhlcht von Oltlendorf cin 
Feld~ehijlz so hartnackig, daB i\Lerode dadurch seine Fliigel schwachte" 
usw.}. Zwci 'l'ago naeh der Sehlacht sehrieb Gcyso ,lll dell SckroW.r 
des LaodgraJen, Johauu GUdCllUS in Kassel: 

"Ehrcnfester und hochgclchrter ll crr Secrctarius, 
Ireundlieber Schwager! 

ifauptmann Lucan ist in dem Trcrrcn tadt gchliebclI , hat Zllvor 
gcgell einen andercn lIaul>tmnnn gedacht, daB er, WOlm er blciben sollto, 
uach Kassel gebracht uod dort bestuttet wilrdc. Also babe ieh dOll Leieh
mUll miL einelll geringcn convoy abgefcrtigt. Ich wciss nun nicilt, ob mein 
gn. Fiirst lllld Herr, wie anderen wegon ihre r treuen Dienste geschchen , das 
Hegrab ui s gn. :lllstellell [assell wird. III eonsidcrationc, uaU tier alJgc.lebtc, 
nUlllnchr secJige Hauptmann filr das raterland scin Lebeu ge lassen und 
vor dem Fcind si ch redlich uud tllpfer verhalten, also se i dcr lIerr 
Schwager diensHreundli eh gebeten, gegen Ihre F. On. des Hegriibuis hal· 
ber Erinnerung zu tlum uud die resolution gcgenwartigeu Fi\hnrieh Lucans 

I) Landgraf an Oxcnstierna, K assel, den 29. 6. W33. An den der 
Schlacht \"orhcrgehcllden 8 'f:'lgen llUlI no ch am Morgcn der Sehlaeht be· 
richtcte Malsburg. Auf einem loson BlaU findct sich eino Zcichnung der 
Kaiscrlich.ligistischen Schlachtordnung (Kr, A. Lti3S, IV). Oberstleulnant 
v. Giiuderode "Vor lIameln, dOli L. 7. 1683" ehonda-. Oberst Joh. Geyso 
"Vor lIameln, den 30. 6. HmS" ill '1'. IT , P. I 16!3S. 

t) "AlIgemeine Encycloplidic VOI1 Ersch ll . Grubcr. Leipzig 1855." 
Dcr AuIsatz enlhHlt ucben manchen Unrichtigkeilell \'crschicdcllc Allgaben, 
die eine auITllllige Ycrtrautheit mit Einzelheitcn aus Geysos Lebcll \'er· 
ratcn. D:~ seine lllteste 'l'ochtcr, uie El'biu der Giiter BorkclI , Hopperilain 
und l"rcudental , mit Joh . f'ricdr. v. Boincburg allf del' Alteuburg (Rommel, 
IX, 2l2) verheimtet war, und seine Schwicgcrtoc iltcl', die frUh verwitwctc 
Sidonic v. Geyso gcb. v. Boilleburg auf VolkershallscD nuch L66-!, ctwa. 
cin Jahrzehllt {bis zur Riickkehr ihrcs Schwagers, des Riitmcisters Va.lcn
lill v. Gcyso :ws Ircmden Kricgsdiensten}, dic cinzigc R CI)ra se n · 
t:lntin der Familie y. Geyso in ll cssscn war, istes wahrschcin· 
lieh , da.B van mir bi s jetzt vcrgcblich gcsllchte wichtigc 
Jlapi erc d os Gencralleutnanls , z. B. ein Taschenbuch mit 
eigenh ftndigen A ufzeiehnungen , die I aut J nYentari UIll von 
lGG4. vorhanden ",a,ren, in die Familic v. Boiueburg ge
Jangt sind. 
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nachricht1ich zuriickzugeben. Hierdulch geschieht dcm redli chcn Mann 
die letzte Ehre, und die LelJendigen werden cs urn Ihro F. Gn. zu ver· 
diencn nicht vergessen. - Wie rules in kurzcl' Zcit im vorgewesellcn 'frcf
fen durch Gattes Gnade abgcgangen, wird Hauptmann Wasscrhun in genere 
bcrichtet haben ; nunmchr abe .. in specie zn avisieren , ist 7.uvordel'st 
Merode geblieben, auch vcrschiedene hohe OfAzic l'e, ingleic hen s ind bei 
50 Kornct und Fahllcn erobert. Allf de l' Wahlstatt li egen vom Feindc 
mchrals3(X)() :M. In s umma Gott h atW un de r getan , u nd wenn 
s i ch di e Herr c ll de s Gluck s und der groBenvictor icnu i c h t 
m i Bb r a u c h e n , ist diose victo ria !loch Zll weitcrer prospcritc und wlse
ren Fcinden zu ~tussersten Untergang zu hoffen . Gott mit uns! Des 
Her ru Schwagcrs diclI stwilJiger Joh. Gcyso I)." 

Es ist bczeichnc!ld , daB Gcyso hier, wie spater !lach groBerell 
Leistungen und Erfolgcn, z. B. !lach del" Schlacht von Al1ersheim im J ut i 
1645, die erst durch sei n Ei ngreii"en zu einem Siege von groCer 'J'rag· 
weite wurde , von sich set bst nicht spricht. Seine Sorge, daC "die Herm" 
(Herzog Georg Ulld Knyphausen) den Sieg nicht richtig a.usniitzen wii rden, 
erinnert an seine warnenden Worte VO Ill .JaIllH~r 1G31 , daB infolge der 
Sonderbestrebungcn Kursa.chsens "einer mit dcm <l nderen zu Grunde gehen 
durfte" (I, 40). Seine ri chtigo Bcu rteilung der Verhii ltnisse unu der 
Manner, die den Krieg Z ll cinem so langwierigcn und vcrderLlichcll mach· 
ten, tritt noch ofter hervor. 

Der glanzende Sieg der Evangelischen, der U ntergang 
van mehr als der H alfte des katholischen H eeres erregte in 
ganz Deutschland, ja in ganz Europa, das grOfite Aufsehen. 
Da die Kampfhandlungen auf den ubrigen Kriegstheatern, 
an der Donau, in Schlesien, am Mittelrhein und im Unter
elsall sich wahrend des ganzen Jahres 1633 schwerfallig und 
resultatlos hinschleppten, erschallte der Ruhm des H erzags 
Gearg, Knyphausens und Melanders urn sa lauter und be
festigte ihre Stellung fur langere Zeit. Das die eva ngeli
schen Interessen sa tief schadigende Zuruckgehen der nieder
sachsischen Armee von der Ems zur W eser, die schweren 
Nachteile und Verluste, die ihr 4 manatiges Stilliegen var 
H ameln rnit sich gebracht hatte, waren vergesse n, und selbst 
der Urnstand, dall der gHinzende Sieg von H erzog Gearg 
nicht ausgenutzt wurde, und auller der 12 Tage spater er
folgenden Kapitulatian va n Hameln keine Friichte zeitigte, 
hat hieran wenig geandert. 

Wahrhaft tragisch ist \Vieder das perstlnliche Geschick 
des Landgrafen. Nur der sichtbare Erfalg gilt in mili
tarischen Dingen. Die klare Auffassung des Landgrafen 
von der Kriegslage, die die Schlacht von Liltzen geschaffen 
hatte, seine Entschlossenheit und Kilhnheit, sein Tatendrang, 
seine Tatkraft und K onsequepz sind in der Geschichte un-

I) T. 1I, P . 1 1633. Geyso, vor Hameln , den 30. G. 1633, Eigen· 
hilndig rnit Wappensiegcl. Hau ptmann Wa·sserhun vom weiBen Regiment 
fi el 0 J a.hre spllter vor Hanau . 

• 

• 
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bekannt geblieben, wahrend der stets ausweichende H erzog 
Georg als groller Kriegsheld in ihr erscheint. \Vieviel be
kannter wiirdc die Pcrsonlichkeit Wilhclms V . sein, wenn 
er persOnlich seine Trllppen in der Schlacht von Oldendorf 
kommandiert hatte. Es ist wahr und tief empfunden, wenn 
der 30jahrige, von Tatendrang und Begeisterung fur die 
evangelische Sache erfUllte FOrst, der immer nur den auf
re ibenden I{leinkrieg mit seinen FinanznOten, K onjunktionen 
und Intriguen zu filhren hatte, auf die Nachricht von dem 
g rolle n Siege in offener Feldschlacht an Melander schreibt: 
,,1-:1 a ! que je regrette mon absence dans une si bel1c e t 
rcmarquable occasion et de ne vo,us avoir pur assister en la 
premiere. C'est la volont6 de l'Eternel, qui a voulu que 
vas vertus reluyssent tant plus, et je ne manqueray de VOllS 

rend re mes voeux en personne le plutot que j'auray un 
convoy. Mais s' it vous plait. cc se ra ~\ un aut r e li e u 
qu'a Hameln pour des certaines raisons que j e 
v ous diray cy apres" '). Der Unstern, der uber dem 

. Leben des Landgrafen lellchtete oder richtiger die Dber
fUlle der Geschafte und Sorgen, die auf ihm lagen, haben 
seine Anwesenheit in der Schlacht von Oldcndorf verhindert. 
Sobald er aus den eingehenden Berichten entnahm, da£l einc 
Entscheidung bevorstand , wollte er ven Kassel lur ArOlce 
aufbrechen, doch fand sich fUr ihn keine genilgende Be
deckung, da er dem Oberst Geyso die letzten vorhandenen 
Truppen mitgegeben hatte. Er ersllchte den General Melan
der, eiligst 300 M. z. Pf. Zll schicken, dcr Feind streife Zll 
beiden Seiten der Wcser und passe allf ihn. Aber erst am 
1. JlIli konnte Melander die drei K ompagnien des Leiregi
ments z. Pf. und das Regiment Dalwigk, das den Leich
nam des Oberstleutnants R abekanne begleitete, mit dem 
Schlltz des Landgrafen betrauen. Am 5. J uli war er in 
Brakel, am 7. traf er vor Hameln ein und suchte trotz dcr 
erkHirlichen Abneigung, die sein Brief an Melander verrflt, 
wieder den Herzog Georg auf, urn das, was das evangelischc 
Gesamtinteresse verlangte, die Verfolgung und die 
Vertreibung des Feindes aus den westfalisch
rh e ini sc h en St ift e n , durchzusetzen'). Vorher hatte er 

I) lI ofman n, S. 07, crkcllll t ill diescm Schrcibcn nur die vcrdicntc 
Ihlldigung def gliinzcnden Waffcnhttcn Mciundcrs, nicht dell Iwhen 80(' \011-
adc l des Schreibcrs. 

t) T. H, P. 1 IGSB. LandgraI 3n Mel:mdcr, KasseJ, den 28. G., 
Mclandcr an den Landgrafcll , aul def lIammclsburgk. den 1. 7. IGS3. -
Kr. A. tG38, IV. Landgraf an Kllyphausen, Brukcl , dOli 6.7. , Landgraf 
,Ill Oxcnslicrna, vor lIamcln, den 8. und 10. 7. 
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schon den General Melander mit der ganzen Kavallerie ' 
nach Sudwesten vorgehen lassen. E r sollte "den A ufruhr", 
der im Stift Munster mit dem Durchzug Merodes ausge
brochen war, niederschlagen. Vom 7.- 9. Juli lagen die 
Melanderschen Truppen in und urn B rake!. Sie sollten am 
nachsten Tage nach der Soester BOrde aufbrec.hen, das 
schwarze Regiment z. F. aber bei \¥arburg belassen werden. 
Melander bat, dall der Landgraf mit den ubrigen Truppen 
eiligst auf Paderbom nachfolgte. Der Aufruhr schiene nach 
den eingchenden Nachrichten schlimmer zu sein, als der 
Landgraf angenommen hatte 1). Die Absicht des Land
grafen, ohne weiteren Zeitverlust die Ziele wieder allfzu~ 
nehm en , die er Ende Februar notgedrungen aufgeben 
muBte, tritt deutlich zu Tage. Die Hi If s m i t t.e I d e r 
Stifte dem Fei nd e zu entzie b en, die Herrschaft 
(ibe r d en R h e in abschnit t zu gew innen, ist der 
mit zaher E n e rgi e festge h a lt ene und mit Oxe n
stiernas Ansichten vollig iibereinstimmende 
G rund gedan k e der h essisc h en S tr ateg i e'). 

x. ]{onre reu1. li es Ueichskllllzlers UIllI tl es Lnlldgr:tren mlt Herzog 
t;corg Ulld }'.JI.KuYllhause ll in Allssel (17. - 24 . . luli ImJ3). }~ro be .. 
"llUg \'011 :1\0111, das Ziel der hess lschen Strnt egie. })dSCIHlnng hes .. 
s ischer lInd schwedlscher n eiterregi mcll ter uach deu NiederJ:uHlen. 
l~inri ch tulIg cin er hcssischclI '\'erwnltuu g illl SUft, 1):Hlorborll. ])ie 

. Ulltgebcr ntHl YertrnutclI dcs J.J8ndgrafon " 'iLhelm. 

Der Sieg von Oldendorf konnte zwar fUr die Gesamt
lage nicht so bedeutungsvolle Folgen haben, wie sie ein' 
ahnlicher E rfolg im Monat Marz gehabt haben wurde, aber 
die VerIuste der kaiser lichen und der ligistischen Armee 
waren so schwere, da.f3 die Eroberung der rechtsrheinischen 
geistlichen Gebiete einem ttichtigen Feldherm nicht schwer 
getallen ware. Die MaBnahmen , die Landgraf Wilhelm 
sofort nach der Schlacht traf, lei teten eine derartige Aus
llutzung des Sieges ein. Solch weitgehende Ziele lagen 
jedoch dem Gedankenkreis Herzog Georgs fem. Das zu
nachst Wichtigste war fur ihn wieder, dall sich seine lune
burgschen T ruppen in guten - Quartieren von den An
strengu ngen der B elagerung erholten, und daB er bei den 

1) T. H, P.2 1633. Landgraf an :Me1ulldcr, vor Harn e1 n, den 7. 7., 
Mc1under 1.\11 den LUIl(lgrafc ll , Brakel , den 7. und 9.7. 1633, 

11) In KreLzschmars neuestcm Werk ist wiedcrholt von cinem IIDefcn
sivsystem Oxenstiernas" die Redo (I, 310, 320 11. a. 0 ), ein Ausdruck, der 
ZlI Mi.BvcrsUindnissen lcicht Vcran! l.\ssung gcbcn kanll . 

G' 
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Auseinandersetzungen und Streitigkeiten ober den nesitz 
von Hameln, auf das der Braunschweiger Anspruch machte, 
nicht zu kurz kam I). W enn noch irgend ein Zweifel mOg
lich ware, daB Knyphausen zu dieser Zeit ganz im welfischen 
Fahrwasser segelte. so wurde er behoben dUTch zwei Denk
schriften vom Juli 1633. Ganz im Geiste H erzog Georgs 
drebten sich seine A usfilhrungen nur urn die Frage, ob erst 
Nienburg und dann Minden, oder erst Minden und dann 
Nienburg zu erobern sei. Auch Sauter, dem die militarisch
technischen Dinge fern er liegen, g ibt jetzt seiner V ~rwunde
run g lib er eine Strategic, deren Blick nicht Uber die Weser 
reichte, Ausdruck (S. 4341.). Oxenstierna hatte die Fest
legung der grollen Armee vor Hameln nicht verhindern 
kOnnen. Seine wiederholten, zuletzt noch unter dem 30. 6. 
mitgeteilten Hinweise, worauf cs ankame, hatten nichts ge
niitzt. Das war nUT eine van den vielen Widerwartigkeiten, 
mit denen der groBe S taatsmann in den Monaten Januar 
bis Juli zu kampfen gehaht hatte. Seine Stellun g in D eutsch
land war eine ungcheuer schwierige. Nur seine van der 
glilcklichsten seelischen und kOrperlichen Konstitution ') un
terstutzte g rolle Klugheit konnte ihnen gerecht werden und 
auch mit einem H erzog Georg als schwedischem Gen eral 
sich so gut als mOgli ch abfinden. Mit der Nachricht vom 
Oldendorfer Siege war fUr Ox enstiern a der Zeitpunkt zum 
Eingreifen gekom men. Noch ehe er etwas Bestimmtes .Uber 
die ferneren Absichten der beiden niedersachsischen H eer
filhrer vernommen hatte, war er entschlosscn, dUTch eine 
persOnliche Zusammenkunft, fUr die ihm Kassel der geeig
netste Ort schien, der Fortsetzung der militarischen Ope
rationen eine dem all gemeinen evangelischen Interesse mehr 
entsprechende Richtung zu geben. Der Landgraf, dem diese 
Absicht noch im Lager von H ameln bekannt wurde, be
griillte sie mit F reuden, obwohl ihm die Pflichten der Gast
freundschaft bei den karglichen Verhaltnissen seines H ofes 
Sorge bereiteten. Als fr Uhsten Ttrmin fOr die Zusammen
kunft aller Beteiligten bezeichnete er den 13. Juli '). E r 
selbst k ehrte sofort heim. Wenige Tage spater, am 14. oder 
15., trafen die beiden ruhmgekrOnten HeerfOhrer, H erzog 

I) Sattler, S. 428 f., v. d. Decken, H, S. 191. Die hilll slichen Zwislig. 
keiton 1m Welfenhnuso, die hier nichl inlercss icreLl , lI ciJmcn bei Saltier 
cincll brcilen Raum oin . 

• ) Geijcr, Bd. Ill, S. 267 f. 
'} Oxonsticrnn nn T~andgraJ Wilhelm, Frankfurt a. M. , den 4. 7. 1633, 

Anlwort dcs Lalldgra(cll , vor Hameln , den 10. 7. IG3S. - Snttl er, S. 485. 
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Georg und Knyphausen, mit groBem Gefolge in Kassel ein. 
Oxenstierna, dem in diesen Tagen hOehst bedenkliehe Naeh
rich ten Uber die kursaehsisehen Friectensverhandlungen zu
gingen, l11uI3te noeh "eine vertrauliche Zusammenkunft der 
prinzipal eonfoderierten Stande fUr Ende J uli in die W ege 
leiten" und konnte erst am 17. Juli in Kassel eintreffen '). 
Ober die Bespreehungen, die dort bis zum 24. oder 25. statt
fanden, finden sieh keine zusammenhangenden Aufzeieh
nun gen. Man kann aber aus Einzelnachrichten und spateren 
Vorgangen erkennen, urn was es sieh gehandelt hat. 

Oxenstierna muBte auf H erzog Georg und Knyphausen 
weitgehende RUeksiehten nehmen, weil es ihm darum zu 
tun war, den niedersachsischen Kreis zum AnschluB all den 
H eilbronner Bund zu bringen. FUr sie war somit die Ge
legenheit doppelt gUnstig, persOnliehe Vort.ile einzuheimsen. 
Ein Mel]'loriale vom 9. Juli zeigt uns die immer nur auf 
Hameln, Minden, Corvey geriehteten Gedanken des H erzogs 
uod seine wenig vornehme Art, Geld aus der gemeinsamen 
Kriegskassc herauszudriieken '). Knyphausen, der das Ver
trauen des Reichskanzlers und der sehwedisehen Obersten 
verloren hatte, spielte erst die gekrankte U nsehuld. Durch 
das Absehiedsgesueh, das er einreiehte, erlangte er clie Er
fUllung eines langgehegten Wunsehes, den Besitz des Amtes 
Meppen nebst Zubehor als sehwedisehes Kronlehen ' ). Mit 
dieser Zuwendung und mit der Erkenntnis, daB Oxenstiernas 
Stellung als Bundesdirektor sieh seit Februar stark gefestigt 
hatte, hat sieh aueh seine Auffassung der strategisehen Lage 
gcandert und sieb der des Landgrafen genahert ' ). Die Ab
sicht des letzteren war oach wie vor "a n den Rh e i n z u 
ge h en und etwas von importantz a lld a zu ver
sue h en". Der Reiehskanzler teilte von jeher die Auffas
sung des Landgrafen, den Feind an den Wurzeln seiner 
Kraft zu paeken, stellte UnterstUtzung in Aussieht ') und 
verlangte, dail die niedersaehsisebe Armee den Feind kraftig 
verfolge und aus den Stiften vertriebe. E r erreiehte, daB 
Knyphausen alsbald naeh Verlassen Kassels Anordnungen 
zum Vormarseh auf OsnahrUek traf. Herzog Georg sehwang 
sieh zur Belagerung von Pyrmont auf, die Oxenstierna im 

t) OxclIsticrna. an den La.ndgmron Wilhelm. Frankfurt a.. M., den 6. 7. 
' ) v. d. Decken, 11 , AnI. 1l9 . 
• ) Sattler, S.497 uDd Boi l. 79. 
. ) Auch Sattlcr erkcnnt dies S. 439. 
&} Oxcnstieroa. an den Landgralcn. Frankfurt a.. M., den 27. 7., j~and· 

gear, Paderborn, den 30. 7. 
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Interesse des Grafen von W aldeek verlang t hatte, begnugte 
sich dann aber damit, in der zweiten H alfte des A ug usts 
die Grafsehaften H oya und Diepholtz, die er seiner Dynastie 
siehern wollte, zu besetzen und sein Land gegen Unter
nehmungen der Besatzungen von Min den u'nd Nienbnrg l U 

schutzen. E rst E nde August, als d ie V crhan dlll nge n Knyp
hausens mit dem Domk apitel lInd den Standcn die Ubergabe 
der S tadt Osnabruck in sic here Aussicht stellten, erschien 
er persOnlich dort fur wenige T age '). 

Nach dem Siege von Oldendorf nahm en die General
staaten die im Marz abgebrochenen Verhandlnngen IVieder 
auP). W ahrend der Znsam men kunft in K assel erschien dort 
ihr Abgesandter Cornelins P anw. Das Interesse des Land
g rafen, am Rhein eine zuverHissige S tii tze an den Nieder· 
landern zu bekommen, wat' nach wie vor erheblich. Es kam 
Zll einem Versprechen gegenseitiger U nterstUtzun g. Zun achst 
sollte dem P ri nzen von Oran ien, der infolge der ncuen 
franzosisch-niederlandischen Abmachungen den Krieg in 
Brabant gegen die Spanier wieder energischer {Ohrte, ein 
R eiterdienst geleistet werden. Die R egimenter K. v. Dalwigk, 
v. Seekirch, das ehemalige Merciersche, jetzt Melandersche 
und das ehemalige R ostiensche des Oberstwachtmeisters Lud
wig Geyso wurden hierl u bestimmt. 1000 schwedische R eiter 
und 500 Musketiere sol1ten noch zu ihn en stoBen und dem 
General Melander unterstellt werden. Es bedurfte aber noch 
mehrfachen Drangens des Landgrafen, bis die schwedischen 
R eiter unter Oberst Stahlhansk e erschienen. Bei ihnen be
fand sich auch der Oberst Merode-Asten, der infolge seines 
K onflikts mit Gronsfeld zu den Schweden tibergegangen 
war. Beide Obersten weigerten sich. unter das K ommando 
Melanders zu treten. Am 4. August brachen die beiden 
R eiterkorps aus der Gegend von H amm auf, tiberschritten 
den Rhein bei W esel und erreichten den P rinzen von Oranien 
siidlich H ertogenbosch am 20. A ugust '). 

Was der Landgraf mit dem U nternehmen von Im portantz 
im Auge hatte, ist nicht sicher. Als End z i e l h a t ihm 
un cl .s e i n e n V e r t r a ut e n. cbeoso wie dem Kanzler und 

I) Oxenstierna an dell Landgrafen , Kasscl , den 20. 7. v. d. Dcckcll , 
H, S. 197, Sattler, S.438, 445, 454 f . 

') Kiich, S. 59. 
S) LUlldgral, Padcl'borll , dell 27. 7. und 00. 7., Gcscke, S1. 7. , Kloster 

Kendorf bei Hamm, dell 4. 8., T-leisscn, den 12. 8. 1633. - SaW cr. S.439, 
Ktieh, S. 61, Hofmrulll , S. 40. M. de Flassan "Historic goncl'aie de la 
diplomatic f ran ~aise". Paris 1877, Hr, 2O f. 
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dem Kommissar Thylli in den Jahren 1633 und 1634 die 
Eroberung von KOln vo r gesc hw ebt'). Von welcher 
strategischen Bedeutung diese Stadt damals war, geht aus 
der Sorge hervor, die der Kaiser, der Papst und der Konig 
von Spanien hatten, sobald sie von den Hessen und Schweden 
bedroht erschien. Nach der Schlacht von Oldendorf drangte 
der KurfUrst von Mainz den Rat der Sladt, die Befestigungs
anlagen zu verstarken, der Papst spendete 10000 tlr., und 
die Spanier gaben monatlich 20000 tlr. zu diesem Zweeke her '). 

Bis zu einem Angriff auf KOln verstiegen si ch zu dieser 
Zeit die Plane des Landgrafen noeh nieht, aber dall er das' 
Festsetzen am Rhein als vorbereitenden Schritt hierzu an· 
strebte, kann nieht zweifelhaft sein. Da er bei dem Vor
marsch an den Rhein, auf den er in den nachsten Briefen 
an Oxenstierna !loch zweimal zurlickkommt, bergisches Ge
biet berlihren und auch in ihm Stlitzpunkte gewinnen mu.f3te, 
muJ3 in Kassel zwischen Oxenstierna, dem Landgrafen und 
dem niederlandischen Gesandten ein Ein verstandnis liber die 
Behandlung des Pfalzgrafen erzielt worden sein. Die Ge
neralstaaten rlickten wieder einmal von ihm ab. Beweise, 
daJ3 der Pfalzgraf die bereitgehaltenen Truppen gegen die 
Evangelisehen verwendet hatte, wenn die Sehlaeht bei Olden
dorf anders ausgefallen ware, lagen genugend vor B). Wie 
weit Herzog Georg nnd Knyphausen in die Plane des Land
g rafen eingeweiht waren, ist nieht bekannt. Vber die Einzel
heiten der Quartierfragen mull auf der Kasseler Konferenz 
eine Einigung erzielt worden sein. Es fehIte zwar auch 
spater nieht an Sehwierigkeiten. Herzog Georg z. B. hatte 
gar zu gern die Hand auf die Abtei Corvey gelegt und die 
Grafsehaft Lippe fu r sich . in Kontribution gesetzt') und 
durehkreuzte noeh wiederholt in seiner bekannten arglistigen 
Art die P lane des Landgrafen (Kap. XIV, XV, XVI), aber 
im wesentliehen verblieben den Hessen die ihnen dureh 
den Vertrag vom 17. Mai zuerkannten Gebiete. 

I) Sichc den in Kap. XIf mitgcteilten Brief des Landgrafcn nn 
G. Schinunelprennig vom 9. W. 1633. .A_hnlich schreibt Dr. WoJf an den 
J~andgrafen, Fulda, den 8. 7. 1634, "Auch der Gberst Geyso hat dem 
Feinde wiedcr Abbruch getan; zwcilele nun nicht, daB, ul.l,chdem del' 
Fcind das feld quittierL, es itzo Zeit ist, bei Anwesellhcit des Prinzcll 
vou Gl'anien das deut s che Rom in Ihand zn sc h icBcll und 
dic sc hadli c h ell romi s chcn Horni sse ll ausz utreib ell" 
(R. A. Stockholm). 

t) L. Ennen, "Geschichte dcr Stadt Koln", V, S. 625. DUsseldorf 1880 . 
• ) Kiich , S. 64 und G6. 
4) v. d. Decken, 1 I, 342. 
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Die weitgehenden Freiheiten, die der Landgraf im Mdrz 
dem Stift und der Stadt Paderborn bewilligt halte, hatten 
zu unertragliehen ZusUlnden gefUhrt. Die einheimisehen Be
amten und Stande waren nieht Hlhig und nieht gewillt, 
Siehcrheit und Ordnung aufreeht zu erhalten. Freiseharen 
unter Filhrung eines Paul Daube und eines Oberst Erwitte, 
aber aueh riehtige Rauberbanden unter einem "Grasteufel, 
Brandjohann" u. a. trieben dort ihr Unwesen ulld wurden 
der einheimisehen BevOlkerung ebenso gefahrlieh \Vie kleineren 
hcssisehen Truppenabteilungen I). Mitte Juli halte Melander 
im Einverstandnis mit BUrgermeister und Rat die Stadt 
Paderborn mit 100 M. z. F. und 50 Pf. belegt 2), und bei 
der Zusammenkunft in l{assel muB beschlossen word en sein , 
da13 der Landgraf das Stift Paderborn fOrmlieh in Besitz 
nehmen und der Dr. W olf im Namen der Konigin von 
S ehweden dabei mitwirken sollte. Am 25. J uli hatten die 
Gaste, naehdem sic noeh der Tau!e eines am 19. Juli ge
borenen landgrafliehen Sohnes beigewohnt hatten, Kassel 
verlassen '). Am 27. war der L andgraf bereits in Paderborn 
und setzte unter Mitwirkung von Nie. Sixtinus, Calenberg 
und Joh. Geyso die GrundzUge fUr die zukUnftige Verwaltung 
des Stiftes fest. Zum Statthalter wurde Calenberg, zum 
Kanzler Dr. Wilh. Burkhardt Sixtinus, zum Vizekanzler 
Leonhard Beekmann un.sl zum Obervogt der Rentmeister 
von Trendelhurg Christ. Boppenhausen ernannt. Sie sollten 
mit D r. Wolf die. formliehe Besitzergreifung und Huldigung 
vornehmen und besprechen, was altes in militaribus, Re
gierun g, Justiz und Rentereisachen anzuordnen sei. Die Be
amten, die weiter dienen wollten, soUten in ihren Stellen 
belassen, a ll enthalben glimpflieh verfahren und 
niemand der Religion wegen besehwert werden. 

• • 

I} "Paderborn LGlO - l 633H. Regierung in Rasset an die Rittcrsehnft 
uod SUidtc des Bistums I)adcrborn , Kasscl, den 7. 4, uod l7. 5. 1633. 

I} Kr. A. HmS, V. Mclandcr an den Laudgmfcll , Paderborn, den 
15. 7. 1633. 

I) Das 8-10tngige Zusammensein in Rassel muB naeh den Vor
gallgon cler letzten 5 Monate kcin VcrgnUgcn gcwcscn scin, besondcrs 
lIieht fUr den J~aDdgmlcn und den Reichsknnzler, dencH Unaufrichtigkci t, 
klcinli chcr Eigcllnutz lInd Unentschlossell hcit so verhllBt warcn (Geijcr, 
Ill , S. 27G). Bcide mit So rgen und GcSChtiItCll ilbcrlastct, ll1ufitcn dem 
Henog Georg, dem Schwagcr des Landgrafcn von Dannstadt und Vor
truuten des KurHirstcn VOII Sachscn gegenUber bcsollders uu.f inrer Hut 
seill . Rommel, VIII , S. 248 f. , schild ert die Zusammenkunft mehr wie ci n 
frohlichcs Tauffest, bei dem si ch die Gevllttern frcundnachbarlich zu
sammcnfiudon und bci Tanz ulld TafcHrcuden crgotzcn. 
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Nur die J esuiten, "weil ihr Orden all das U nheil in Deutsch
land verursacht und ihnen nicht zu trauen sei" , sollten in 
angemessener Zeit Stadt und Stift verlassen. Die Haupt
sache fUr die hessischen Beamten sei, die offentliche Sicher
heit wiederherzustellen; die Landleute muBten unbedingt vor 
Plunderungen und a11en Plackereien geschutzt werden. In 
den Stadten sollten die Burger selbst daruber wachen, daB 
Schlagbaume und Tore wohl verwahrt wurden und niemand 
ihnen uber den Hals kiime. W er auf Raub, Pliinderung 
od er anderer U ntat ertappt wurde, sollte nach Paderborn 
gebrachi, abgeurteilt und gehorig bestraft werden; des Paul 
Daube sich zu bemachtigen, sei besonders wichtig. W enn 
Statthalter und Rate es fur angemessen hielten', sollte der 
Landtag berufen uncI versucht werden, mit Hilfe der Stande 
das Stift in besseren Stand zu bringen. Die paderbornschen 
Adeligen, die sich in fremdem K riegsdienst belanden, seien 
zur Ruckkehr in die Heimat aulzufordern 1). 

1m Stilt Fulda hatten ahnliche Anordnungen Erfolg ge
habt. Dort waren die Kontributiol}sangelegenheiten im 
Februar 1632 im Beisein des Legaten Dr. W olf geordnet 
word en . Widerstand wurde nicht geleistet, das Domkapitel 
begab sich nach KOln, eine Zivilverwaltung unter dem Statt
halter U rban von Boineburg konnte eingerichtet und im 
Juni 1634 auch die Huldigung durchgefuhrt werden ' ). 1m 
Stift Paderborn waren die Verhaltnisse, \Vie wir sehen werden, 
schwieriger ; die wohlwollenden Absichten des Landgrafen 
konnten sich hier nicht durchsetzen 3). 

Zu k e i ne r Zeit, weder vorher n oc h na c hher, 
hat H esse n e ine ahnlicheRolle in der d eu ts c h e n 
und in d e r g r ol\e n e ur opa is c h e n Politik gespielt 
wie in d e n J a hr en 1633- 1648. Mit Hessen rechneten 
die Staatslenker in Paris, Stockholm und im Haag, ebenso
wohl wie die in Wien, Brussel und Madrid. Die Politik 
dieser H ofe und die Ereignisse aul den verschiedensten 

1) "Stift Paderborn, hcssische Okkupation 1633/37", H. lnstruktion 
vom 30. 7. 1633. - W. Hichter, 11 , 271, bcrichtct iibcr den iluldigungsakt, 
doe am 22.8. (2. 9. ) stattfand. 

' ) Rommel, VIII , S. 185 und 2571. 
I) W. Richtcrs DarsteUullgen grilndcn sich auf die Ratsprotokol/c 

und Kammereirechnungen und crwii,hnen Ollr die Opfe r und teidcn der 
St.adt, nicht aber die verstlindigen und humancn Allordnungen des Lalld
grafen ; die militarischen Vorglillgo werden nur lcicht gestreift, de L' mehr: 
jllhrige Bandenkrieg garnicht erwiihnt. D a 5 B i J d is t d a h e r e in s 0 i tig. 
Er sagt aber S. 279, "die Kaiserlichell hausten ebenso schJjmni wie die 
HCSSCll". 

-
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Kriegsschauplatzen hatten Einflu.13 auf die in K assel zu 
fassenden Entschlusse und wurden dort aufmerksam verfolgt. 
U nendliche Muhe, Geduld und Klugheit war notig, urn sich 
auf die verwickelten Verhaltnisse im Reich, auf die unauf
richtige Haltung zweifelhafter Verbundeter und ubelwollender 
Neutraler richtig einzustellen. Dazu kamen die neuen 
sChwierigen Aufgaben der Verwaltung. In den besetzten 
Gebieten war die Ordnun g wiederherzustellen, die I{ontri
bution zu regeln und gegen fortgesetzte Widerstande aufrecht 
zu erhalten; die Sorge fur den U nterhalt der Soldateska 
borte nie auf, einerlei ob sie im Quartier lag oder im Felde 
si ch befand. Die Frage, \Vie dem kl e inen Hessen 
es m og li c h war , so G r olles z u leist e n, liegt nah. 

' FUr die Verwaltungsangelegenheiten fan den sich in dem 
von den Landgrafen Philipp und Wilhelrn IV. herangebild eten 
hessischen Beamtentum geeignete Krafte in genilge nder 
Anzahl. Die redliche, pflichttreue Arbeit dieser Manner, 
von denen die Geschichtc uns kaum etwas vermeldet, ist van 

. groller W ichtigkeit fur die Aufrechterhaltung der militarischen 
Machtstellung H essens gewesen. Aber auch auf dem Gebiet 
der auBeren Politik sind es rnit wenigen A usnahmen geborene 
Hessen, die die Geschafte besorgten. Eine ganze Anzahl 
weitblickender staatsmannisch begabter PersOnlichkeiten sind 
aus dem kleinen Lande hervorgegangen. Nachwirkungen 
aus der Zeit Philipps des GroBmiltigen und der Einf:luB der 
Universitat und des Padagogiums zu Marburg sind un
verkennbar 1). Die v o rn e hm s t e U r sache fil r die 
auB e rord e ntli c h en Leistungen Hessens ist aber 
in d e r Perso.nli c hk eit des Landgrafen Wilhelm 
zu suchen, der vorbildlich fu r seine Beamten und 
Offiziere, soweit sie Hessen waren, gewi rkt hat. 

D er erste politische Gehilfe des Landgrafen war nach 
wie vor Nicolaus Sixtinus (I, 40). Die zahlreichen von 
ihm entworfenen oder verbesserten Schriftstucke in den 
Marburger Akten zeigen, daB er stets, auch bei den Ope
rationen, seinen Herrn beg leitet und ihm jederzeit mit uner· 

1) ln M:uburg sind gcborcn und au.fgewachscn : Dr. H. WoU, Nic. 
Sixtinus, Johallll Vultoj us, a]s Sahue yon Profossoren, ulld Hoiuh. SchcITer. 
Au6er ihuen haben ihre llildung auf dCIll Padagogium und dCI Univcrsi· 
tiit zu Marburg erhaltcn: Joh. Geyso, Dr. Joh. Antrccht und deI Vize· 
Kanz]cr Helfrieh Deiohardt. Sic aJ le habell dureh AuIcnthalt odcr Reisen 
in frcmdcll Landern (Holland, Frankreich, England, Schwcdcn) ihrcn B1ick 
erweitcrt. Das Padagogium besuehtcn Joh. Berndt v. DaLwigk und sein 
Vetler Frallz Elgar (beide von 1594 ab) ulld Otto v. d. Ma]sburg 1610 . 

• 
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mtidlichem Fleill nnd grOlilter Hingabe gedient hat. Er 
wurde auch Zu diplomatischen Missionen verwandt, und 
Camerarius und Rulldorf schrieben gelegentlich an ihn, aber 

. seine Stellung gleicht doch mehr der eines Kabinetschefs 
u. z. fur Zivil- un d Militarangelegenheiten, als der eines 

' Ministers. Wie weit der Einflu.0 dieses kenntnisreichen und 
treuen Mannes reichte, der in der fruchtbringenden Gesell
schaft "der Schweigende" hiell (Rommel IX, 14, Anmerk. 19), 
ist schwer erkennbar. Beherrscht hat er den Landgrafen 
jedenfalls ebensowenig wie irgend einer der anderen Rate. 
Wir wissen, dall dieser bei wichtigen Angelegenheiten alle 
seine Rate versammelt~, die freie und rucksichtslose Ansicht 
jedes einzelnen zu horen verlangte, dann selbstandig ent
schied und klare, bestimmte Anordnungen gab. 

Der Vertreter des Landgrafen beim Bundesdirektorium 
und beim Reic.hskanzler war zunachst der Geh. Rat Dr. Joh. 
Antrecht allein, vom August ab trat noch der Vizestatt
halter J oh. Bernd v. Dalwigk an seine Seite. Antrecht war 
der Sohn des aus Battenberg stammenden gleichnamigen 
Vizekanzlers Wilhelms des Weisen. Er erhielt 1612 in Mar
burg die Doktorwtirde und scheint erst 1627 in die Regie
rung eingetreten zu sein, nachdem er vorher gegen die 
Millwirtschaft der Gtinstlinge des Landgrafen Moritz mann
haft aufgetreten war. (I, 28 u. 67.) 

Joh. Vultejus, von dem wir bald hOren werden, stammte 
von einem J oh. VOhl ab, der zu Landgraf Philipps Zeiten 
Burgermeister von Wetter war. AIs Sohn des Prof. Hermann 
Vohl, der si ch V ultejus nannte, ist er 1605 in Marburg ge
boren, studierte hier und in Leyden, lernte auf Reisen Frank
reich und England und in der Stelluug eines Sekretars des 
Grafen Ph. R. von Solms den Konig- Gustav Adolf, den 
Kanzler Oxenstierna und die schwedischen Verhaltnisse 
kennen. Landgraf Wilhelm 109 ihn 1633 in seine Dienste 
und machte ihn im J uli zum Geh. Rat. (Strieder.) 

Gtinderode (I, 85) kann man nach seiner gauzen Art, 
Abstammung und Verwandtschaft kaum als einen Auslander 
betrachten. J edenfalls ist er bald in Hessen vOllig heimisch 
geworden und hat die Interessen der hessischen Herrscher 
wie seine eigenen betrachtet. Vor Hameln erscheint er noch 
als Oberstleutnant des grtinen Regiments, Ende 1633 ist er 
Inhaber eines neuen, des rotbunten oder rotweiBen Regiments, 
Hofmarschall und Kommandant von Kassel. Von 1634/35 
tritt immermehr hervor, dall er auf allen Gebieten der 
Vertrauensmann des Landgrafen ist und diesen tiber alle 

• 
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Vorgange auf dem Laufenden erhalt, sobald er Kassel ver
lassen rnu13. Bei schwierigen Fragen erstattet er Gutachten, 
wird zu wichtigen diplomatischen Sendungen verwandt und 
greift auch selbstandig ein, wenn und wo die Verhaltnisse 
das notig maeheh. Er beherrseht gleiehmallig die militarisehen 
und die politisehen Dinge und erseheint mir als der be
deutendste unter den Mannern: des Landgrafen 
Wilhelm. Seine ehrliehc Frommigkeit wird ihn diesem 
besonders sympathisch gemaeht haben. 

AIs Generalkommissar, der fur den U nterhalt der Sol
dateska und die Verwaltung der besetzten Gebiete zu sorgen 
hatte, erseheint neben O. v. d. Malsburg (1, 84) von 1633/34 
ab der Kriegsrat Reinhard Seheffer. Er war als Sohn des 
Kanzlers R. Seheffer, des jungeren, und Enkel des Kanzlers 
R. Seheffer, des aiteren, also als Abkommling der bekannten 
aus Homberg stammenden Beamtenfamilie, 1590 in Marburg 
geboren. studierte dort und in Heidelberg, erweiterte seinen 
B1iek ahnlieh \Vie Sixtinus, VuJtejus und H. Wolf dureh 

. Iangere Reisen in den Niederlanden, Frankreieh und Eng-
land, trat 1617 in die furstliehe Kanzlei ein und wurde unter 
Landgraf Wilhelm alsbald Mitglied der Regierung und bei 
der Erhebung 1631 Kriegsrat (1, 43, 47). Er war nieht nur 
Verwaltungsmann, wie O. v. d. Malsburg, sondern aueh 
Politiker und hatte ~Is solcher speziell die Verhandlungen 
mit NiederHindern und Franzosen zu fuhren . 

• 
In den hoheren militarisehen Stellen versehwinden die 

geborenen Hessen mehr und mehr. Der Landgraf war ' ge
notigt, so1che Obersten und Generale anzunehmen, die 
ihren Untergebenen zeitweise aus eigenen Mitteln VorschUsse 
auf die fallige Lohnung zu gewahren in der Lage waren. 
FUr diese Auslander war der Krieg eine Gesehaftssaehe. 
Das trat auch sehon bald bei dem Generalleutnant Melander 
hervor. AIs Mitte J uni die Vereinigung und der Vormarseh 
Merodes und Bonninghausens vor Hameln und in Kassel 
grolle S~rge hervorriefen und der Landgraf krank danieder
lag, beriehtete Melander diesem uber verloekende An
erbietungen, die ihm Venedig gemaeht hatte und liber 
Sehadigungen, die ihm im Weigerungsfalle bevorstanden. 
Er gab sieh aber sogleieh zufrieden, als der Landgraf ihm 
ein "ansehnliches Lehngut odeT Kloster und eine bestimmte 
Summe aus der Pension, die wir aus Frankreich zu ge
wartigen haben", in Aussieht stellte. Unter dem 12.Juli 1633 
liberwies ihm der Landgraf die ihm de jure belli zugefallene 
Herrschaft Lembeek, 8 km nordlieh Dorsten, deren Wald-
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bestand sehleunigst zu versilbern er sich angelegen sein 
lieB 1). Die Sehenkung von Lembeek hat den Generalleutnant 
nur flir kurze Zeit befriedigt; seine Habsueht und seine 
GeschaJtspraxis werden nach und nach erkennbar werden. 
In den Monaten April bis Juli hatte er bewiesen, dail er 
die flir einen hOheren Fuhrer notigen Eigensehaften besail. 
Dail er ein auilergewOhnlieh kluger und willensstarker Mann 
war, ist unzweifelhaft. Seine Habsueht ware daher nieht so 
schlimm gewesen, wenn er nur im iibrigen seine PHichten 
erflillt hatte. Man gewinnt aber hald aus seinen Briefen den 
Eindrnck, da.f3 man es mit keinem offenen red lichen Manne 
zu tun hat, dail er meistens Nebenabsiehten verfolgt. So 
glaube ieh in den Klagen liber die hessisehen Truppen, in 
den fortgesetzten Mitteilungen von Widerwartigkeiten jeder 
Art, in denen er sieh von Anfang an gefallt, und aueh in 
der Beurlaubung des Generals von Dalwigk wallensteinartige 
Bestrebungen zu erkennen, die spater bestimrnter nachweisbar 
sind : Er will das Verhaltnis des Landgrafen zu den Truppen 
triiben, si ch zwischen beide schieben und die letzteren durch 
planmailige Sehonung, Vorsehlisse, Anstellung ihm ergebener 
Offiziere allmahlieh so in se in e Hand be k o mm en. 
d a13 sie ihm f o l gte n , wohin e r sie fiihren wiirde. 
I-lierdureh wollte er si ch eine starke Stellung dem Land
grafen gegenuber verschaffen und anderen I{riegsherrn be
gehrenswert maehen . Ahnlieh wie H erzog Georg, manOverierte 
er so, daB er im entscbeidenden A ugenblieke bei der ge
winnenden Partei sein konnte. Fur diese Haltun g Melanders 
I"ilt sieh zwar erst vom Jahre 1636 ab ein bestimmterer 
Naehweis fuhren (s. T. Ill, Kap. 10), ieh deutc sie jedoeh 
sehon hier an, weil dadureh ratselhafte Aullerungen und H and
lungen Melanders von Anfang an verstandlieher werden '). 

1) T. 11 , P. I 1633. Landgraf:'1Il Melander, Cnssei , den 1G. G. 1633 
(Kollzept, Original im ~eh~ llmb:. A~ch., dort aueh ~!e Lehns-Urkundc, Cas
sel, tl etl 12. 7. ) OlJcr tllC C1gcntnmlichen Holzgcschartc Mclanders s. unten 
Kap. XIV. 

I} Aueh Diemar ist Zll eincr tihnl iehen Auffassllng gckornmen wie ieh . 
Dcr hoss. General v. Oehs, dcr vor 100 Juhren die hcss. Kl"iegsakten 
tl ul"chsah, bemerkt iibcr Melandcr "nlle Rapportc dieses Gencrals vcrraten 
cinc gewissc Unzufricdenheit .... , wir werdcn scillcn zweitlcutigen Cha
raktcr noch nU-hcr kcn nen Icrne/l " (Manuskript, tins iell vor Jahrcn in dcm 
Kricgs-Arehiv des Grol.lcn GCllcralstabcs in Berlin dUl"chsah, soH si eh jetzt 
in der Lalldesbibliothck in Kasscl bcfindcn). Flit" Sehmidt una Hofma nn 
dagegen bcweisen die BCllllihllngcn so vic ler Potentaten bcjder Partcicll, 
den hess ischcn Generallcutllant von lG35 ab fUr sieh ZII gcwinnen, Icdig
lieh tlie ilnl.lergcwohnliehcll ]?eldherrn-Eigensclulftcn untl rniliUirischen 
Tllgcnden ihrcs Helden. 

, 
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Die eigenartige Stellung des OberstJoh. Geyso(I,Kap. XI) 
anderte sich durch den Diensteintritt Melanders wenig; 
Geyso und Gunderode blieben die vertrauten militarischen 
Ratgeber des Landgrafen bis zu seinem Tode. Der Plan 
zu der kuhnen Winteroffensive kan n nur auf Grund der 
E indrucke und Nachrichten en tworfen sein, die Geyso An
fang Dezember 1632 im H auptquartier des H erzogs Bern
hard in Altenburg erhalten hatte (I, 100). W ahrend der 
Offensive selbst, insbesondere in den Tagen. da die ent
scheidenden Entschlusse in Westernkotten nnd K oesfeld ge- · 
fallt wurden, befand si ch Geyso beim Landgrafen. Seine 
Belassung auf dem gefahrdeten Posten in Koesfeld, ebenso 
wie seine Zllriickberllfun g n.ch K assel Ende April zeugen 
von dem Vertrauen, das er genoll. Die auffallige MaBn ahme, 
daB ihm neben seinen vielen anderen Geschaftcn auch noch 
die ArtiJIerie unterstellt wurde, findet ihre E rklarung in dem 
hohen W ert des damals so schwer zu beschaffenden Artillerie
materials und in den schlechten Erfahrungen, die man mit 
dem landfremden Oberst Zollikofer gemacht hatte (I, 77). 
Naeh der Schlacht von Oldendorf,. in der das Auftreten der 
hessischen Artillerie aHem Anschein naeh von entscheidender 
Bedeutung gewesen ist, k ehrte Geyso zum Belagerungscorps 
nieht zuruck. Am 5. Juli befand er si ch "mit dem ihm unter
stellten Volk, Gesehiitz, Munition und Zubehor" bei H oxter. 
Die Pferde waren infolge von Futtermangel schwach, die 
Transportschwierigkeiten groB. In der Gegend von 'Var
burg sollte die ArtiJIerie die neue Offensive des Landgrafen 
abwarten 1), wahrend Geyso, wie \Vir beJ,"eits bOrten, in K assel 
und Paderborn dem Landgraf personlieh zur Seite stand 
und in diesen Tagen auch den Versuch machte, mit 9 K om
pagnien z. Pf. und 200 Musketieren Stadtberge (Marsberg) 
zu uberrumpeln, das der Pazifizierung des Stiftes Paderborn 
im Wege stand 2). 

XI. Absicht des J.l\IHlgr:lfen, s lch :\111 Rll citl festzlIsetzcn. Aufgabe tlieses 
Gcdallkens. J:roberulIg' VOIl Rl.cine IInd AbulIs. llouninglmuscns 

YorstoJ; nur HessclI. ])er l~illl der Amoncburg') . 

Die Truppenmacht, mit der der Landgraf am llO. J uli 
von Paderborn aufbrach und am 4. August die Gegend von 

1) T. TT, P. n. Gcyso an dell Lundgrafen, Ncuhaus auf dem Bolling, 
den G. 7. Landgraf IUl Mclander, vor Hame"ln, den 7.7. 

i) R. A. Stockhol m, Exlructschreiben an Dr. Wolf aus Casscl, den 
130. 7. 1633. 

') Ein Verglcich mit HommeJ, VIII, 268 f., und v. d. Decken, IT, 1901., 
zC'i gt, wie m:mgel haft wir iibcr die VorgUlIge, die si ch im Nordwesten des 
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Hamm erreiehte, war nur gering, es fehlte naeh Absendung 
Melanders vor allem an Reiterei, der Feind war nicht so 
gesebwlleht, wie man in K assel angenommen hafte, Bonning
hausen erhielt wiederholt Versta rkun g aus K Oln, 109 die 
Besatzung von H ameln, der fr eier Abzug mit allen Waffen 
bewillig t war, an sich heran und ging in diesen Tagen von 
Werl auf Arnsberg vor. Der Landgraf zog im Vertrauen 
auf die Unterstiitzungen , die von SUden und Nordosten zu 
ihm stof3en sol1ten, weiter, sicherte sich in Flanke und 
Rtieken gegen Banninghausen dureh Besetzung der Lippe
Passe, liell Ltidinghausen ei nsehlieBen und erreichte am 
7. August mit dem Gros die Gegend von Heissen bei Mtil
heim a. R. Hier, nur 12 km von Rhein entfernt, lagen die 
Trup\len in Erwartung der verheiBenen Verstarknng 5- 6 Tage 
still. Der Landg raf persanlieb besiehtigte zwisehen dem 
6. und 10. die Befestigungen von Dorsten un d hatte dort 
und in W esel Bespreehungen mit dem Oberstcn F erentz 
und anderen Abgesandten der Niederlander '). Seine Ab
sicht, si ch im Bergiscben und am Rhein festzusetzen und 
eine unmittelbare Verbindung mit de n Niederlandem herzu
stellen, kom rnt aueh in ein em Projekt zurn Ausdruek 2); das 
den Landgrafen und seine Rate in dicsen Tagen besehaftigte. 
U m der hessisehen Maehtstellung am Rhein und im Mtinster
sehen ein Rtiekgrat zu gebcn, die cinzelnen Maehtgebiete 
unter sich und mit H essen in bessere Verbindung zu bringen; 
sollte die Lippe schiff bar gemaeht und dadureh die bestmOg
liehste Etappenlinie dieser Zeiten h ergestellt werden. Mals
burg verlangte in Abwesenheit des Landgrafen von einem 
B erm von .... (unleserlieb), dall er alle bei diesem W erk 
Interessierten eiligst zusammenriefe, un d ein Niederlander 
Benrieh Munster zu Daell berichtete Ober die Ausftihrung 
dieses Projektes '). Der Landgraf hatte die Absieht, sieh 
am Einftull . der Ruhr in den Rhein festzusetzen. R u h r
ort sollte fUr iho das werden, was W e rb e n zwei 
Jahre frtiher fOr Gustav Ad o lf gewesen war. 

Rcichcs in <1 cr zwcitcn lHUfte des Jahrcs 1G33 abgespiclt habcn, bisher 
unterrichtct \VarCII . 

') Landgraf an Oxcnsti erna, Padcrborn , dCIl 30.7. lInd 3 t. 7. Kcn
dorf bei Ifam m, den 4. 8. , II cissen, den 12. 8. 1633. 

11) lWch, S. 64. Allch dic pfalzgraflichen Hiitc bcrichtoten aus Frank
furt iibcr die Absicht mit Ucm Zusatz: "welche klock vieJl eicht jiingst 
zu Cassel, al s der hess ische Succurs negotiirt, mag gegossen sein." . 

• ) Kr. A. l633, Ill. Malsburg, Fcldlagcr bei Hcisscn, den 7. 8.IG33. 
H. Miinstcr Z ll DaelJ an den Landgrafcn, DcvC'ntcr, den 18. S. 1633. Dcr 
holliindisch gcschricbenc Brief \Volt' mir nicht ve rsUlndlich. 

• 

• 
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Die Ereignisse haben die Ausfiihrung der sehr zweck
miilligen hessis c h e n Kanalpl ane verhindert. Wieder 
wurde der Landgraf genOtigt, seine durchaus richtigen 
kOhnen Offensivgedanken aufzugeben durch Verhaltnisse, 
die zu andern nicht in seiner Macht lag : Der Reichskanzler 
konnte die in A ussieht gcstellte Hilfe nieht senden, weil der 
Pfalzgraf Christian von Birkenfeld, der Naehfolger Baudissins, 
vor Hagenau zu stark engagiert war, und spanische und 
burgundisehe Truppen sieh dem EIsall und Breisgau naherten '). 
Auch die Erwartungen des Landgrafen. Herzog Georg und 
Knyphausen wUrden ihm die erbetene Verstarkung zu
senden, - "nicht nur aus Dankbarkeit fUr die ihnen bei 
Hameln geleistete Hilfe, sondern auch weil er fUr sie im 
Stift Osnabr(ick gleiehsam eine Vormauer sei, die den Feind 
von ihnen abhalte", - erfUllte sieh nieht. Unter diesen Um
slanden gab der Landgraf das U nternehm en von importantz, 
die Gewinnung einer brUekenkopfartigen Stellun g bei Ruhr
ort, einstweilen auf, wollte es jedoch wierler aufnehmeo, 50 -

I;>ald er von Oxenstierna oder von Knypbausen unterstiitzt 
werden kOnnte, und die hessisehe R eiterei aus den Nieder
landen zurUekgekehrt sei. U rn keine Zeit 7. U verlieren, 
wollte er inzwisehen die festen Platze im Stift MOnster, die 
im Fruhjahr noeh nieht erobert od er wahrend der Belagerung 
von H ameln verloren gegangell waren, in seine Gewalt 
bringen, die Hindernisse sollten beseitigt werden, die einer 
unmittelbaren Einwirkung auf Knyphausen noeh entgegen
standen '). Dieser belagerte seit dem 1. August Osnabriick, 
wahrend H erzog Georg sich mit der Beobachtung der 
lig istischen Truppen in Minden und Nienburg begnUgt und 
den Braunsehweiger Vetter, der Hildesheim belagern lieB, 
eifersUchtig Uberwaehte a). Es handelte si ch also ahnlieh wie 
im FrOhjahr urn Rheine und Ahaus, Munster und Waren
dorf'). Gleich naeh dem 12. August braehen die H essen 
aus dem Feldlager bei Heissen auf. Ludinghausen, von 
Truppen unter' Geyso eingesehlossen, war bereits gefallen; 
unterwegs wurde noch das feste H aus SchOnflieht an der 
E ms, 13 km nordlich Munster, genom men. Gegen den 
20. August begann die Belagerung der Stadt Rheine. Die 
BUrgerschaft und 250 Soldaten verteidigten tap!er die Mauern 

I) Oxcnslierna an den Lnndgrafcn, Frankfurt 1.1.. M. , den 27. 7; lG3U. 
t) I.'lIldgraf an Oxcnstiern:l , llei sscn, dolt 12. 8 . IGS3 . 
• ) Satti.f, S. 446- 467. 
") Kr. A . 1633, ]11 . Knyphllusen, vor OSllabriick, den 10. 8. 1638, 

rlil dem Landgrafen, ctwas gcgcn Warendorf und HllCinc zu untcrnehmcn. 
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und Walle; erst "naeh starken Spielen aus StUeken, Hinein
werfen von Feuerkugeln aus MOrselln unrl Vo.rtreiben der 
Approehen bis an den Wall" erfolgte die Ubergabe am 
26. August '). Die Belagerung von Ahaus sehloll sieh un
mittelbar an . Da sieh der Graf Eberstein noeh auf seinen 
GUtern in Pommern befand, wurde ihre DurehfUhrung dem 
Oberst Geyso Ubertragen . Der Landgraf, der am 29. in 
Koesfeld, am l. und 2. September in Dorsten war, be
sch~ftigte sich mit einem grOBeren Plan, "einer vornehmeren 
entreprise". Er konnte dies, da die Obergabe OsnabrUeks 
vom 15. August ab in Aussieht stand, und nur umsUindliehe 
Auseinandersetzungen Uber Geldzahlungen und weitgehende 
RUeksiehten, die Knyphausen wieder auf das Domkapitel 
nabm, den Absehlu13 des Akkordes verzOgerten. Der Land
graf konnte jetzt den Plan, sieh im H erLOgtum Berg und 
am Rhein festzllsetzen, wieder aufnehmen, od er - wie es 
mir wahrscheinlieher dunkt - daran den ken, mit Hilfe 
Knyphausens MUnster zu belagern. Sieher ist, daB 
Knyphausen bei einer persOn lichen Zusammenkunft am 
4. September in Nienborg nOrdlieh Ahaus dem Landgrafen 
die fur die "vornehrne entreprise" erforderliche Unterstutzung 
in Aussieht stellte '). Aber \Vieder kam aUes ganz anders. 
Der EinfluB des Herzogs Georg, der in diesen Tagen zu 
den Verhandlungen mit dem Domkapitel und den Standen 
vor Osnabruek ersehienen war, maehte si ch geltend. Knyp-
hausen wurde auf einmal lingstlieh, hielt sieh bald von den . 
Besatzungen Mindens und Nienburgs, bald von Banning
hausen bedroht und wandte aueh gegen die Citadelle von 
Osnabru.ck, die Petersburg, nicht riicksichtslos die Mittet an, 
mit denen die H essen kleinere feste Platze in kurzer Zeit 
zur Obergabe brachten '). Als sodann die immer verdaehtiger 
werdende Haltung des Kurfilrsten von Saehsen in Ver
bindung mit Fortsehritten Wallensteinseher Truppen eine 
Diversion des Herzogs Bernhard VOll der Donau nach 
Mitteldeutsehland nOtig maehten, bei der die vor Osnabruek 
befindli ehen sehwedisehen R egimenter unter Kagge mit
wirken sollten, nahm Knyphausen aUe gemachten Ver
spreehungen zurilek '). 

I) LandgraI ao Oxcnstierna, Rheine, den 26.8. lGSB. 
'1) Korrcspondcnz Gcysos v6m Eude August und Anfang Scplcmbcr 

in den Kr. A. 1633, V. Sattler, S.467 . 
• ) Sattler, S. 446- '167 . 
• ) Oxenstierna an den Landgrarcn. Frankfurt a. M., den 27.7. und 

'2(;.8. 1633. Saltier, S. 467 f. Droysen, I, S. 27~ I. 
Ze.itsehr. Bd. &.l. 7 
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Der Landgraf mulilte seine Offensiveplane aufgeben, und 
Bonninghausen konnte die Initiative an sich reiCeu . Er 
g ing aus der Grafschaft Arnsberg nach Osten vor, nahm 
Salzkotten und BUren und trat mit Paul Daube und Erwitte 
in Verbindung, die urn die Mitte des Monats August si ch 
der Stadt Warburg aufs neue bemacbigt hatten. Kas s el 
und Waldeck w a ren bedroht. Das veranlalilte den · 
Landgrafen, mit allen bei Ahaus abkommlichen Truppen 
eiligst aufzubrechen. E r marschierte Ober O lfen bei Liiding
hausen (9. 9.) und erreichte am 12. die Lippe bei V\T e rries 
westlich Hamm I). Hier lag er 4 Tage still; seine Truppen 
waren zu schwach, urn sie direkt gegen Bonninghausen zu 
foh ren. Er wartete auf UnterstUtzung durch Kagge oder 
durch Knyphausen, von riem er 1000 R eiter und 500 Mus
k etiere erbeten hatte. Ersterer wurde durch die gemessenen 
W eisungen Oxenstiernas vom Eingreifen abgehalten, und 
Knyphausen g laubte auch diese geringe Truppenmacht nicbt 
entbehren zu kOn nen . E r hatte sehon immer die Belagerung 
ven Ahaus fUr· ein gewagtes U nternebmen .. erkHirt und riet 
jetzt drin gend, sie au fzugeb en '). Seine Angstlichkeit ist 
auffallig. Die Annabme, dalil H erzog Georg den H essen 
das starke Abaus nicht gonnte, liegt nah. Der Angriff war 
auch nicht so einfach, jedoch nicht wegen der Gronsfeldschen 
Truppen in Minden und Nienburg, sendern wegen der be
sonderen Starke des Schlasses von Abaus. Am 28. ~ugust 
war Geyso mit dem weiHen, dem grunen und dem roten 
Regiment z. F . und dem R eiter-Regiment des Grafen von 
Hanau auf den H6hen hinter den WindmUhlen erschienen, 
hatte in der nacbsten Nacht Batterien bauen und so Bei0ig 
approchieren lassen, daB die GeschOtze und Morser schon in 
der Nacht zum 30. in Ste\1u ng gebracht und am folgenden 
Tag Granaten in die Stadt geworfen werden konnten. Der 
entstehende Brand veranlaBte den Kommandaten, si ch mit 

. seinen 400 Soldaten auf das Sc11lol\ zllriickzuzieben. Den 
BOrgern wurde die fOr ihre Stadt erbetene Scbonung be
willigt, s ie mulilten aber, da Geyso nach dem Abzug des 
Landgrafen nur noch wenige Truppen bei sich hatte, bei den 
Schanzarbeiten mithelfen. Das Angriffsverfahren, hier ebenso 
\Vie vor Rhein e, unterschied sich durch rasches, rucksichts
loses Einsetzen schwerer Geschtitze wesentlich von dem vor 

I) "Stilt Paderborn 1683-87, ]1." Calenberg an den Landgnl ren, 
Padcrborn, 12. 8. 16S8. Landgraf an Dr. Woir, Koesfeld , den 29.8. 1633. 
Landgmf an Oxenstierna, Wcrries, den 12.9. 1639. SatUcr, S. 4G9 f. 

'} LanclgraJ 1.111 Oxensticrna, Werries, den 16.9., Stormede, den LB. 9. 
Saltier, S.4G71. 
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Hameln, Osnabruck, Hildesheim angewandten. Das R egiment 
des Generals von V ehlen, verteidigte das Schloll hartnackig, 
aber os gelang den Angreifern in wenigen Tagen, die beiden 
W assergraben abzulassen und Breschen zu legen. Am 
14. September akkordierte der K ommandant Oberst R ein
hardt IJ. Geyso folgtc ohne Zeitverlust mit aIlen abkomm
lichen Truppen dem Landgrafen, der auf die Nachricht von 
der Obergabe von Ahaus sofort von W erries aufgebrochen 
war und am 18. sich in Stormede bei Geseke befand. Die 
bedenklichen Nachrichten, die aus H essen uber Bonning
hausen einHefen, veranla0ten ihn, die Infanterie und Artillerie 
bei Paderborn zuruckzulassen und dem am 23. bei Salzkotten 
eintreffenden Oberst Geyso das K ommando zu Ubertragen. 
Er selbst eilte mit der Kavallerie in die Gegend von Kassel, 
urn sein Land vor Brandschatzungen B onninghausens zu 
sch Utzen. Dieser hatte die Stadt K orbach erobert und zwei 
in der Formierung begriffene hessische K ompagnien ge
fangen genom men und untergesteckt 'J. D ann stattete er 
mit seinen Obersten der Stadt Fritzlar einen freundschaft
lichen, der Stadt Frankenberg einen recht unfreundlichen 
Besuch ab und naherte sich, von der Geistlichkeit der Am()ne
burg herbeigerufen, dieser Bergfeste, die nur von hessischem 
Landvolk (AusschuB) unter dem Oberstleutn ant von Lowen
stein besetzt war. Da die Geistlichkeit und BUrgerschaft 
dem kaiserlichen Generalwachtmeister auch weiterhin nach 
Kraften Vorschub leisteten und nachts Leitern von den 
Mauern herabliellen, ging die Feste am 21. Sept. verloren. 
Bonninghausen hielt sich zwar nicht lange in Hessen auf, 
aber die F rankenberger Gegend hatte auf seinem Rilck
marsch nach der Grafschaft Arnsberg 110ch einmal stark zu 
leiden, und den Oberstleutnant von Lowenstein nahm er als 
Beute mit sich. D er Landgraf ordnete sofort an, dall die 
Amoneburg von einigen 100 Mann Ausschull blockiert 
werde . Ihrem FUhrer, dem schon zu Landgraf Moritz Zeiten 
als AusschuB-Kommandant vorkommenden Oberst v. Ried
esel, befahl er, den Am oneburgern das Mahlwerk fortzu
nehmen, eine Ma13regel, die auch in wenigen Wochen den 
gewunschten Erfolg hatte 'J. 

I) Kr. A. 1683, V. Geyso an den J.andgrafen, Lager van AlIau s, ani 
29. 8., 30. 8. und Accord vom 14.9. 1633. T. I, 1'. H, !G33. Gcyso an 
den Lalldgrafen, Var Ah!lllS, den 1. 9. I GS3. 

t) Landgraf an Oxenslicrna. Kasscl, den 28. 9. 
11) Landgraf an Oxenstierna. I{asse l, den 28. 9. nod postscriptu11l 

VOIll ,J., 10. 1633. T. IT, "P . 11 , 1633. Landgraf an Melnnder vom 26.9. 
7' 

• 
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); 11. J)io 'J'iitigkeit (l es Obcrst Geyso illl StiftPar(le rborn. Itiickkelrr 
der hess ischclI Ueiterei aus don Niede rl ll nd cn. Gcmcinsamcs "or
gehcll der -ll essen lIIul der KnYl)hau SClI scil cll 'frul>pcn. j)io ne
l:lgernug yon Werl. A.Jlordnungeu des J~andgraren fur (He Zcit 

sei ner Abwesenheit. 

Da Bonningha.usens Streitkrilfte allein auf 3000 g ute 
. Pferde geschatzt wurden und er sich fortgesetzt verstarkte, 

Illullte der Landgraf die RUckkehr seiner Regimen ter a us 
den Niederlanden und die Annaherung von Ti-uppen ab
warten, die Knyphausen nach Ox.enstiernas W eisll ngen zu 
den bei Paderborn Hegend en hessischen Truppen senden 
sollte. In den Tagen seines K asseler Aufenthalts Ende 
September ' und Anfang Oktober, beschaftigte ihn wieder die 
Friedensfrage, zu der der in diesen Tagen zu Ende gehende 
erste Frankfurter Konvent Stellung genommen hatte I). Eine 
Reise zum Reichskanzler, die er eili gst unternehmen wollte, 
mullte unterbleiben, da a m 6. Oktober die Nachricht einging, 
dall der Akkord mit der Petersburg endlich abgeschlossen 

. und Knyphausen mit seinen Truppen nach Paderborn auf
gebrochen war '). Hier hatte es Geyso inzwischen auch 
nicht leicht gehabt. Auller den ge wohnten Verpflegungs
schwierigkeiten, unter denen seine Truppen sehan VOT Ahaus 
gelitten hatten, waren es die Streifkorps und Freischaren 
des Oberst Erwitte und Paul Daube, die ihm zu schaffen 

• 
machten. Sie verhinderten planmallig den Zusammentritt 
des Landtags nnd die DurchfUhrung der Hl1ldigung im 
Stift ; sie uberfielen sogar die Spitzen der anruckenden 
Knyphausenschen Truppen, die Dragoner des Oberst St. 
Andre, in einem Dorfe M rdlich Paderborn '). Da die Geist
lichkeit dem Bandenwesen vielfach Vorschub leistete, liell 
Geyso den Pfarrer der Herrn von J einsen festnehmen. Gcgen 
Salzkotten, wo wallonische Truppen unter Beistand der Ein 
wohner die Befestigungsanlagen verstarkte n, konnte er 
nichts ausrichten. Dagegen scheir t Biiren in diesen Tagen 

und 26. 0. Oberst O. R. v. Dalwigk ,tIl den LandgrafcII, Ziegcnhain, den 
4. 10. Kr. A. lG3B, VI , "Spczifikation der Licferu ngen der SUidtc FrankclI
bcrg und FrankclI<lu fUr den GCllcra lwachtmcister Bonnillghauscn am 26. 
u. 27. Scpt. IGtl3." 

I) IJRudgrai an Oxcnstierna, KasseJ, dell 4. 10. 1633. Struck, S. 249 Ft 
lrmer, S. 207 IT. 

2) Landgraf an Oxcnstierna, Knsscl , dell G. LO. 
9) "Paderborn 1G33- 37, 11." Landgraf an Dr. Wolf, Kocsfc ld , den 

29. 8. 1683. Ca,lenberg und Beckmann an dell Landgrafeu, J>aderborn, 
dOli 21. 8., 1. 9. u. 10. 9. 1638. Landgraf au OxensticrmL, Kassel, dOli 
G. 10. 1688. ]>ost-scriptum. 
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wieder besetzt worden zu sein. Durch einen Offi zier unter
hielt Geyso die Verbindung mit dem Grafen von Lippe in 
Detmold. Dieser teilte ihm mit, was er ilber Gronsfeld in 
Minden und Ober Herzog Georg wuJilte, und was ihm "neben 
der ordinari durch die K Olnische und Frankfurter Post" be
kannt geworden war 1). 

Anfang Oktober traf Melander persOnlich bei Paderborn 
ein ; die 4 hessischen Regirnenter, rnit denen er abgesandt 
war, brachen jedoch erst urn die Mitte dieses Monats von 
Mastricht auf. Der Prinz von Oranien, der sich anerkennend 
tiber sie aussprach, bezeichnete als ihren Flihrer, den sieur 
de Dalwigk '). Dber Melanders Tatigkeit in den Nieder
landen findet si ch nichts in den Akten; bekannt ist nur, daJil 
der Venetianische Gesandte rnit seinen bekannten An
erbietungen wahrend dieser Zeit wieder bei ihm erschienen 
war , mit der \'Virkung, dall der Abdinger Hof in Paderborn 
samt der dazugehOrigen K ellerei POtten ihm ilberwiesen 
wurde '). 

Anfang Oktober nahm der Landgraf zum 
dritten Mal in di ese m Jahre s e in e Absicht, die 
re c htsrh e inischen Stifte v o m F e ind e zu saub e rn, 
w i e d e ra u f. Zur lebhaften Befriedigung des R eichs
kan zlers, der bei Zeiten dem Herzog Georg und F. M. Knyp
hausen Direktiven gegeben und aus der W etterau das 
nassaui~cb e Regiment dem Landgrafen Oberwiesen batte '). 
Dber die Reibungen und Hemmungen, die ein ortlich nahes 
Zusammeowirken, "eine Conjunction", mit Knyphausen mit 
sieh bringen wOrden, war er nieht.. im Zweifel. Er holfte 
bei seinem Aufbruch in Kassel zwar, mit, gOttlichem Bei
stand etwas Niitzliches auszurichten, meinte aber doch 
"Wollte Gott, es ware eher geschehen, so hatte es ohoe 
solche discommoditet und mit mehrer Sicherheit verrichtet 
werden kOnnen, sed de his plura coram" '). AIs Knyphausen 

I) T. IT, P. TI, LGS3. Geyso vor Paderborn , den 28. 9., Landgraf, 
Kassel, den 6. 10. l G33. 

t) "Niederlande 1617- 39." Prinz Fr. H. v. Omnien an den Land
graicn, Lager zu Mastricht, den 14. 10. 1633. Sattler, S. 474, Anm.6. 

' ) "Stift Paderborn 1633- 37, 11." Landgraf an Dr. H. Wolf, Kocs
fcld, d CIl 2D. 8. 1633. Der Lalldgraf konnte bei di escr Gelegenhcit cincll 
Scufzcr, dull cs ih m so schwer wUrde, mit den VClletianern zu konklLr
riercn, nicht unlerdrii cken. S. uuch 1I0fmann, S. 48, Anm. 

4) Oxenstierna an den Landgrafcn, Frankfurt <l. M., den 3. 10. Land
graf an Oxenstierna, Kassel, den 4. 10. u. 6. 10. 1633. 

6) Landgraf an Oxenstierna.. Kas scl , den 7. 10. EigenhUndige N ach-
, ehrift. . 

• 

• 
• 
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gegen den 6. Oktober sieh der Gegend von Paderborn g e
nahert hatte, braeh der Landgraf unter dem Sehutz des 
nassauisehen R egiments am 8. Oktober von Kassel auf und 
erreiehte die unter Melander und Knyphausen uber Buren 
naeh W esten vorm arsehierenden Truppen am 11. Oktober 
in der Gegend von W erl' ). 

Da Knyphausen bei der O'bergabe der P etersburg der 
2000 Mann starken Besat zung freien Abzug bewilligt hatte, 
war B6nning hausen ihnen entgegengelogen. Vereint st6rten 
sie naeh MOglichkeiten die hessischen W erbun gen, nahmen 
Ahlen und Sehonfi ieth und bedroh ten in diesen Tagen 
Ludinghausen. - Knyphausen und Melander hatten vor Ein
treffen des Landgrafen den EntsehluB g efaBt, das dureh 
sein starkes Sehloll und als Sehnittpunkt mehrerer Ver
bindungswege wichtige W erl zu belagern . B ei der Be
lagerun g , d ie am 11. begann , w iederholten si ch die Vorgange 
von Ahaus. Naeh 5 tagiger hefti ger Beseh ieJilung akkordierte 
zwar die S tadt ; der K ommandant 109 s ich abeT mit den 

. Truppen in das K astell zuruek und hielt dies noch bis zum 
·10. November '). 

Knyphausen beUitig te si ch vor W erl nieht, seine erste 
S~rge war es, fur sieh und sein e T ruppen bei R egelung 
der K ontribution den R ahm abzusehopfen. Sehon vor dem 
Eintreffen des Landgrafen hatte er die markisehen Stande 

I) An seincn Oberkammerdicner Georg Schimmclpfeng (5. T. l , 112) 
schrcibt def Landgraf aus Paderborn am 9. 0kt. 163U: "Licher Gorge l 
Der Fcind geht durch. \Vir sind glii ckli ch hicrhcr kornmen uod WO UCH 
oileD , daB wir nach heutc, wi ll s Gatt, an ihn kom men, so dorHe cs noeh 
cjne lustigc Kut.cr-Jagd gcben. Die Gefangcncn geben zwar an, del' Fcilld 
sei rcsolviert zu stehen, sed ego fl on credo. LalJt Euch angeJegell sein, 
1} zu beten, 2) zu arbeiten, an der Festung Uiglich 600 Manu, 3) die 
Sliicke anlertigcn , die w i ll s Gott vo r Kij ln gc f Uhr t we rd e n 
III U s s en." 4) ..... . . (folgen weiterc Auftragc, auch solchc in Chiffrc-
sch ri ft) . .. . raptim, va le Paderborn , den 9. Okt. 1639. Jetzo gehets Iort 
bonis ;wibus. (Verirrt in die Kr. A. 1635, 11.) 

I) LandgraI an Oxenstie rna, BlIrich vor Weri , den 14. u. 17. LO. 1699. 
Sattler, S. 474. R. A. Stockholm, "Korrespondellz des Dr. H. Wolf mit 
Oxenstierna.." Zwei AlI szUgc aus Schreibcn des Landgrafen bringen 
einjgc EillzeUlC itcn: ,,\Vir habeD llOut (15. 1O.) den ganzcn Tag mit 24 
achtpflindigcn und 4 zWij lfpfUndigen u. etJicit ell .kleineren StUckcll ge
spielt u. pressa geschossen, die sio winder gcrU llet. MUssen es auf eine 
anderc Manicr Rnfangcu" .. . . . "Helltc zur Nacht (zum 1G. 10,) hat der 
Conncstablc Gilsemann nur 2 Granaten geworfen, aber die Stadt dadurch 
denuaBcn in Brand gesctzt, dulJ . ,. , sic si ch wohJ bald wohHeiler gebcn 
wcrden. ,.,'" \Vir woll en diese Nacht auJ der Graft liegen u. alsdann 
minicrcn j jctzo schi06en wir die 'J'Ueme ab, daraus sic sich miichtig 
weh ron," 



Bcitragc zur Potitik lllld KricgHihrung Hessclls usw. 103 

naeh Hamm zusammenberufen. Er stellte bei den Ver
handlungen, die dort zwisehen dem 17. und 20. Oktober 
stattfanden, sehr hohe Forderungen und verl.ngte u. a. fur 
si ch selbst .. eine Courtoisie" von 2000 Goldgulden und filr 
O. v. d. Malsburg 500 tlr. Das bekannte Spiel zwisehen den 
Heerftihrern und ihren Kommissaren einerseits, den Standen, 
der br.ndenburgisehen Regierung in Emmerieh und dem 
Kurfursten in Koln a. Spree andererseits, begann. Knyp
hausen, weniger rOeksiehtsvoll .als der Landgral, prellte er
hebliehe Zusieherungen aus den Standen heraus ' ). Naeh 
Erledigung dieses Gesehaftes g ing er mit der gcsamten, 
jetzt mehrere lOOO Mann starken sehwedisehen und hessisehen 
Reiterei uber Hattingen a. d. Ruhr gegen die Flanke der 
in der Grafsehaft Arnsberg befindliehen Streitkrafte Bonning
hausens vor. Diese paSten aber gut aul und braehten sieh 
uber Wipperfilrth naeh K oln in Sieherheit. Der Erlolg des 
Zugs war nur ein halber, die beabsiehtigte Ruinierung der 
leindliehen Truppen war nieht gelungen. Am 31. Oktober 
traf Knyphausen wicder vor Werl ein, wo Melander in
zwisehen zur formliehen Belagerung der Citadelle hatte 
ubergehen mussen ' ). 

Es ist eharakteristiseh fur den Landgrafen, dall er die 
lVlenschen und Verhaltnisse nahm, wie sie waren, daf3 er nicht 
storend eingriff, wenn er die Dinge nicht andern konnte, und 
daB er unter der Fulle der Aufgaben, die der Eriedigung harrten, 
zur gegebenen Zeit diejenigen auf sieh nahm, die die wiehtigsten 
waren. Die Belagerung von W eri hielt er nicht lur riehtig, 
aber da sie einmal angefangen war, sah er von einer Anderung 
ab und erkannte an, dall die Fortnahme von W eri aueh 
grolle Vorteile hatte, dall sie den Verkehr mit H essen und 
die Verbindung mit den Wetterauer Grafen und mit Frank
furt verbessern wurde '). Er sah ferner ein, dall unter den 
Verhaltnissen, wie sie sich vor seinem Eintreffen ausgebildet 
hatten, seine Anwesenheit bei der Armee unnotig und die 
Zeit fOr die R eise zurn R eiehskanzler gekommen \var. Seine 
Vertretung bei der Armee sollte jedoeh nieht der General
leutnant·, sondern ein "consilium formatum U ubernehmen, 
bestehend aus: 1) dem Generalleutnant Peter Holzaplel gen. 

' ) SaWer, S.4741. 
2) T~andgraf an Oxcnstj orn ,~ , Burich vor Wed , den 7. 10. 1633. 

Saltier, S.476. 
' ) It A. Stockholm , "Korrespondenz Dr. Wolf mit Oxenstierna 1632 

bis 3D", AuszGge aus Schreibon des Landgntfon vom 16. u. 16. 10. 1668, 
Oxcnstiorna an den Landgrafen, Frankillrt, den 19. u. 21. 10. 1633. . 

• 
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Melander, 2) Franz EIgar v. Dalwigk, 3)' Joh. Geyso, 4) Br. 
C. v. Uffeln, 5) OUo v. der Malsburg, 6) Reinhardt Scheffer '). 
Die Nachteile einer derartigen Anordnung waren naturlich 
dem Landgrafen nicht verborgen; wir werden allmahlich 
die Bedenken verstehen, die ihn abhielten, die absolute 
Gewalt dem General Melander zu Ubertragen. AIs Richt
linien fUr das consilium und als ein promemoria fur 5ich 
selbst schrieb er schon am 13. Oktober "Gedanken Uber das 
was demnachst not tut" nieder '). Es heiJ3t in diesem Schrift
stuck : "Nichts ist so notig, als die Zeit in Acht zu nehmen 
und alles zu richtiger Zeit zu tuen. Folgendes ist zu beachten: 

1) Nachdem man einmal in meiner Abwesenheit Werl 
angegriffen, soll die Belagerung durchgefiihrt werden, 
aber man soll auch ein wachsames Auge auf den 
Feind im freien Felde behalten . Wird der Ort ge- . 
nom men, so soIl ihn der Oberst Geyso mit seinem 
Regiment und den notigen Reitern vom Grafen v. 
Hanau besetzen und die Kontributionsregelung mog-

. lichst weit ausdehnen, urn die Gegend von Soest, 
Hamm, Unna, vcr excursionen zu sichern, hierfur 
kann ihnen eine discretion od er Verehrung an die 
garnison zugemutet werdeo, an Mehl, Bier und Geld, 
nicht contributionsweise, sondern bien ¥el1u S). 

2) Das Land sUdlich der Lippe mu6 gesichert, Dorsten 
(mit dem roten Regiment und der Artillerie), DUlmen 
und Haltern starker besetzt werden. Dber die Fort
setzung der Verhandlungen Knyphausens mit den 
Markischen Standen will ich mit dem Reichskanzler 
sprechen. 

3) lch will nichts unterlassen, urn den Feind aus Salz
kotten und Stadtberge zu vertreiben. 

4) Sollte Knyphausen abziehen, so mUssen hessische 
Truppen gegen MUnster und Warendorf vorgeschoben, 
Dellicht (Telgte), Wolbeck, SchOnBieth bloquiert wer
den. lm Fehruar und Marz muJ3 man MUnster 
zu erobe rn suchen, nicht daJ3 man eine lang-

I) "Rcichs- und Kreissachen . Allianzsachen l G33- S5", 11 . Werl, 
den .. September HiSS. Das Planlose der Aktenuuterbringuog ist hicr 
eillmai wicder ersichtlich. 

- 2), T. 11 , 11. H, 1Gl33. Im Hauptquarticr lHirieh (Biiderieh , wcstlich 
Werl), den SO. IQ. 1633. 

*) Der tU ehtigc, tUllfero Gmf Johob he. v. Hamm war erst 21 Jahr 
alt, er wurdc mit scillcm Regiment vom Landgrafcn mit Vorl icbc dcm 
Obcrst Goyso beigcgcbcn. 
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wierige Belagerung beginnen wollte, sondern man 
mull auf Schwedisch mit einer Menge von Stucken 
und Feuer dem Teufel bange machen, \VOZU ich interim 
an Munition, Stucken und BOllern gute Praparatoria 
machen will. 

5) Da die Kontribution nicht so rasch zusammengebracht 
werden kann, die Reiterei aber contentiert werden 
muf3, will ich, urn das Stift vor Excursion en zu schOtzen, 
sehen, dall Frankreich einen 1-2 monatlichen Sold 
fiir die Reiterei vorschiellt. 

6) Es ist nOlig, mit Reilern und Knechten eine neue 
Kapitulation mit Beliebnis der Offiziere abzuschliellen 
nach beigelegten Ideen als ftnhalt. 

7) Da im Stift Munster wenig fourage ist, sollen wahrend 
des Winters die meisten Offiziere und Pfcrde ins 
Stift Fulda geschickt werden, die RegimentsstUcke 
mit Bedienung aber hier bleiben. In Wesel sind von 
dem dortigen Metall noch einige 12 PfOnder zu giellen 
zum Gebrauch in der Festung Dorsten und aucb im Felde. 

8) Weil die Generalitaten wollen unterhalten sein, sind 
gewisse Orte und Quanta dazu zu bestimmen 
fUr den Generalleutnant . . . . . . 1000 
fur den Generalkommissar Malsburg. . 300 
fur den Generalkommissar Scheffer .. 200 
fOr den Geh. R at Sixtinus . . . . . 200 
fur den General-Quartiermeister . . . 200 
fur den General- Proviantmeister . . . 300 
auf sich und die seinigen I). 

9) Ferner sind Mittel nOtig zu Legationen, fur EinlOsung 
der Gefangenen, fUr die Festungsbauten, Munition, 
Wagen, Karren, Schanzzeug, Hufeisen und was des 
Zeugs mehr ist, welches bisher alles aus den Geldern 
des Stiftes Fulda bestritten ist. Wie dieser schwere 
Pasten _ . ja schwerer als man meint, denn ich hab's 
versucht - zu erleicbtern, ist zu uberlegen . 

. 10) Wen ich intraden und alles an den Krieg hange und 
nichts davon genielle, im Felde und auf Reisen auch 
mehr Wesens als sonsten · baben mui3, aus meinen 
Landen meine intraden zuriickbleiben, so 5011 man ein 

I) Ob Thaler oder Gulden, ist nicht crsichtlicli , auch nicht filr weJ~ 
chen Zeitraum j doch handelt cs sich jedenfall s UIn die Illonatlichc Kon
tributioll. Der GeneraUeutmUlt und dcr GcneraiqUilrticrmcister hatten als 
Regimentschefs noch besondere Eilluahmen. 
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gewiB quantum auf die W oche od er den Monat be
stimmen, und mir nicht imputieren, als ob ich zuviel 
nehme, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. 

11) Endlich sind die Spallier zu berucksichtigen, ob und 
wieviel Volk sie uber den Rhein schicken. Beim 
R eichskanzler will ich wirken, dall sie von den 

• schwedischen und franzosischen Truppen jenseits des 
Rheins festgehalten werden. U,nterdessen werdet ihr 
hier pro re nota handeln, und ist nicht eh er zu resol
vieren, ebe man sieht, wie es beschaffen. Hiermit 
ziehe ich in Gottes Namen zum Reichskanzler und 
zum franzosischen Gesandten . Gott gebe allerseits 
heilsame consilia und gute Verrichtung. Amen dix i! 

Im Hauptquartier Burich, den 1 a. Oktober 1633. 
Wilhelm. 

P. S. Beim Gen eralleutnant verbleiben noch einige 
Zeit die Generalkommissare Malsburg, Sixtinus, Scheffer und 
der Sekretar Sengel mit ein paar Skribenten , item Moritz 

. Kandeler, bis man einen anderen braven subjectum dazu 
finden kann '). 

Urn den 20. Oktober, also gleich nachdem di e Stadt 
W erl eingenommen, das U nternehmen gegen Bonninghausen 
eingeleitet, auch die H .. eiterei aus den Niederlanden zuriick
gekehrt war, brach der Landgraf mit dreien dieser erholungs
bedurftigen R egimenter auf. Die Seekirch'schen Reiter 
leg te er nach Briton, das Leib-Regt. z. Pf. in das Stift 
Paderborn, das C. Dalwigksche Regt. nach K orbach. S ie 
sollten sich hier ausruhen und verstarken, aber nebenbei 
auch diese Landstriche von den Streifen des Oberst Erwitte 
und des Paul Daube schutzen, die auller in Salzkotten, Stadt
berge und W arburg neuerdin gs auch in Brakel einen Stiitz
punkt fur ihre U nternehmungen gefunden hatten. Der 
General F. E. von Dal wigk, der anscheinend unter Melander 
nicht dienen wollte, sollte hi er das Kommando iibernehmen ') . 

• 
I) Moritz Candelcr u. Georg Schi mmelpfcng wurdcn a] s Kri cgszahl

meister verwandt, Posten , fU r die in diesen Zeiten nur Manner von auBer
gcwohnlichcr Rcchtscbaffcnhci! gccignct warcll . 

') '1'. Il, P. H, 1633. Landgmf an Melander, BUren, den 22. 10. IG33. 
Von den 4 Reiterregimcntern , die in Holland warcn , blieb al so nur das 
frUhere Mercicr'schc bei .Melander, scincm jetzigen Chef, zurUck. Wo 
und in welcher Verfassung sich zu di oser heit die im Jahre 1633 neu
gebi ldeten Rcgimcntcr z. F., das des Genera ll eutnants und das rotbuntc 
de:) OiJersll cutllant.s von Gilllderodc bcfallduD, ist mir nicht bckaullL. Vor 
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XIII. Ubersicht Ubcr die J~nge im Herbst IG33. ])i e Artlim-WII Uonste in
seilcu Vcrhandlungen, die illiulsche Fri edcllsl'crmittluug, das Vcr
hiiJtnis der lIeilbrOllllcr Verbiin(letcll zn }~ fl.lnkre i ch. Raise des IJllnd· 

grafcn ZlIIll JJantigrnfclI Goor g und ZUIIl Reichskanzler I) . 

N achdem der Landgraf das Notwendigste im Stift Pader
born und in K assel (vom 25.- 28. 10.) angeordnet hatte, konnte 
er endlich am 29. d ie Reise nach Frankfur t antreten. A m 
30. abends war er in Grunberg in Oberhessen '). Die V er
haltnisse, die dem Landgrafen eine Aussprache mit dem 
R eichskanzler, mit dem franzosischen Gesandten und mit 
den V ertretern der Heilbronner Verbund eten dringend er
wunscht machten und z, T . in dem P ro memoria vom 13. 10. 
angedeutet sind, waren folgende : D ie danisch-sachsischen 
Friedensbestrebungen waren trotz der zweideutigen H altung 
des K aisers und des W al1enstein-Arnimschen Zwischenspiels 
a l1mahlich soweit gediehen, dall im August eine Zusamm en
k u nft von U nterhandlern in Breslau in A ussicht genommen 
war. Die vier oberdeutschen Kreise hatten auf dem Frank
furter K onvente den R eichskanzler "neben dem consilio 
formato" zur E inleitung von F riedensverhandlun gen bevoll
machtig t . rhre W unsche (Aufhebung des R estitutions
Ediktes und des geistlichen Vorbehalts, Gewissensfreiheit 
fur d ie P rotestanten unter katholischer Obrigkeit, Verzicht 
auf die in protestantischen Gebieten gemachten .. E roberungen 
und Wiederaufnahme aller aus dem R eich und den kaiser
lichen E rblanden Vertriebenen) g ingen zwar ziemlich weit, 
waren aber als Basis fUr Unterhandlungen wohl geeig net a). 
Die Ge neig theit der Verbundeten, Frieden zu machen, war 

Werl erseheint im Herbst 1633 zuerst del' Oberstleutnant v. Rabenhaupt, 
im Paderbornsehcn def Oberst St. Andr6, zwei Offizie re, die zu groBerer 
Bedeutung in der hcss isehen Armee gelangten. Von Herbeibringung 
naherer Naehriehten glaubte ieh um so mchr abschen zu konnen, als mir 
bekannt ist, daB Herl' G. Siegel si eh mit Spezialforschungen liber die hes
sischen Regimenter und Offiziere des OOjahrigen Krieges besch1iJtigt. Die 
Angaben def ku_rhess ischen "Stamm- und Rangliste S. 5 f." sind ganz un
zuverHissig. Ober die Leiehtfertigkeit dieser AIbeit Gesehwinds s. J, S. 4U, 49. 

1) Zurn Vergleieh weise ieh auJ Rommel, VILI , S. 285 f. hi n. "on 
dem Werke Kretzsehmars (s. Vorwort , Anm. 1) kaon noeh manehe Auf
kHiruog crwartet werden. 

2) Landgraf an Oxcllstiema, Kassel, den 26. u. 27. 10., Cronberg, 
den 00. 10. 1633. Diese Ortsangabe C r onb e rg' in Ox. Skr.o. Br. ist un
ri ehtig. Ein Brief ahnliehen InhaJt,s, wie der an den Rcichskanzle r, ist 
am selben Tage in G r-u n b el' g an don Dr. H. Wolf, der si eh aueh in 
Frankfurt befund , gesehrieben. ("Reiehs- u. Kre issaehen 16::ill- 35", 11 ). 
Aus beiden Briefen wissen wir, daB del' Lundgmf am naehston 'rage naeh 
Nidda weiterrei scll wo llte. 

D) Stm ek, S.251 u. Anhang S. ~J4. 
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unverkennbar, sie kommt auch in def Instruktion, die sie 
dem Kanzler Loftier nach Paris mitgaben, zum Ausdruck. 
Der Landgraf hatte die vorsiehtige und korrekte Haltung, 
die er im April und Mai bekund et hatte, beibehalten . . Auf 
die Aufforderung des K onigs v. Danemark, Bevollmachtigte 
nach Breslau zu senden, versicherte er, da.£3 er nichts sehn
lieher als einen fur beide Parteien ertraglichen, dauerhaften 
Frierlen wiinsche, daM er aber nur in Dbereinstimmung mit 
seinen deutschen Verblindeten und mit !Idem schwedischen 
Generallegaten und Direktor des zu H eilbronn gesehJossenen 
evangelisehen Bundes" verfahren wurde 1). Auliler dureh 
Oxenstierna wurde der Landgraf auch dureh sei ne Bevoll· 
maehtigten beim Bundestage, Dalwigk und Antreeht, uber 
den F ortgang dieser Angelegenheit nnterriehtet. Ihre Be
richte mussen ihn auf dem Marseh von Ahaus naeh K assel 
urn die Mitte des Septembers erreieht haben '), ungefahr 
gleichzeitig mit der Naehrieht uber den zwisehen Wallen
stein und Arnim abgeschlossenen 4 woehentliehen Waffen-

. stillstand, der den K anzler "nicht wenig turbirte" und iiber 
den dieser die Ansieht des Landgrafen zu horen wunsehte '). 
Der Landgraf anwortete, er musse mit seinem bestimmten 
Urteil noch zuruckhalten, bis er die naheren Umstande, ins
besondere die Motive Arnims erfahren hatte, bezweifelte 
aber gleieh, daJl etwas V orteilhaftes fur die evangelisehen 
Bundesgenossen bei diesen Verhandlungen herauskommen 
wurde ' ). Es ergab sieh bald, dalil der K anzler und der 
Landgraf die gleiche Ansicht wie H erzog Bernhard hatten, 
der sehon aus teehniseh·militarisehen Grunden an der Aus
fuhrbarkeit der Wallensteinsehen P lane und dam it an deren 
Ehrliehkeit zweifelte. Auch seine Sorge, dalil Knrsaehsen 
sieh "gar zu sehr Hoffnung auf Wallensteins Betrugereien 
maehe und Zeit und Mittel verloren wurden", teilten sie '). 

') "Reichs- und Kreissachen, AUianzsacllCn 1633 - 35", L Landgraf 
an den Konig von minemark , Kassel , den 2S. 7. 1633 aIs Antwort auI 
einen nicht vorhandenen Brief d. d. Kopenhagen, den l3. 6. 1633. 

') Schreiben Oxpnstiernas vom 26. 8., 9.9. u. 12.9. , 27.9. u. SO. 9. 
in dem Aktcnstiick "Korrespandenz usw." und vam 14. 9. in "Reichs- u. 
Kreissachen", L Beri chte von Joh. H. v. DaIwigk u. Dr. Antrecht vom 
G.8., 17 . 8., 20.8., 24. 8. , S.9. in "Heilbronner llund", 1. lhre Derichte 
linden .. sich , wo nichts anderes bemerkt, in einem del" B Fasc. "Hcilbr. Bund". 

8) Oxenstierna an den Landgrafen, Frankfurt a. M. , den 26. 8. 
f) Landgraf an Oxenstierna, Werries, den 16.9. 1GS3. 
(j) Herzog Bornhard an Oxenstierna, Donauworth , don 9. Sep. HiSS. 

- Oxenstioma, Frankfurt, den 9. D. , 12. 9. , Mainz, den 27.9. u. SO. 9. -
Landgraf, Kassel , den 3. 10. - Dr. Antrecht an den LandgrafcD, Frank
furt, den 19. 10. 1G33. 
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W enn Oxenstiern a gleiehwohl den "W allenstei nsehen trae
tationen" keine Schwierig keiten bereitete, sandern den 
Generalleutnant v. Arnim in die ihm erwllnschte Richtung 
zu treibcn suchtc und zu diesem Zwecke mit ihm am 12. Sep
tember in Gelnhausen zusammenkarn, so beweist dies wohl 
nur, daB Ox enstierna die Spannun g , die van neuem zwischen 
dem K aiser und sein c:m Generalissim us eingetreten war, zu 
vergrollern suehte. Fur die gesehiehtliehe F orsehung ist es 
besonders reizvoll gewescn, llber die Plane, Ziele und die 
ra tselhafte PersOnliehkeit W allensteins Lieht zu verbreiten. 
Das, was er in den verschiedenen Phasen seiner V erhand
lungen mit Arn im vom Mai bis Oktober 1633 gewollt hat, 
wird sieh k aum aufklaren lassen '). Bei der k omplizierten 
Natur des Friedlanders. lassen si ch saehliehe Beweggriinde 
von persOn lichen kaum trennen. "Venn er die Dberzeug ung 
gehabt hat , dall es im R eieh nieht zurn Frieden kommen 
konnte, w e il di e kais e rli e h e n P o li t ik e r d e n Evan
gelis e h e n im R e i e h k e in e e rtr ag li e h e n E x ist e nz
b e din g ung c n c inr a um c n w a ll t e n und w e il ihn e n 
die imp e rialisti sc h e n Int e r e s se n S p a ni e n s m e hr 
am H e r ze n l age n , a l s d as W o hl d es d eu t se h e n 
R e i e h e s '), so hat er si ch sehwerlieh geirrt. Die Marburger 
Akten bieten rekhes Material fu r d ie E rkenntnis, dall d ie 
Friedensbereitwilli gkeit des Landgrafen, der H eilbronner 
V erbilndeten und aueh Sehwedens ehrlieh un d stark war, 
daB sie aber bei den k aiser lichen P olitikern durehaus kein 
Ve[standnis und E ntgegenkomm en fand, sondem dall das, 
was Giinderade van "List, Betrug und tausend Kllnsten" 
sagt (1, 111), die gegen H essen und seine zu Sehwecien 
haltenden Verbilndeten angewandt werden, durehaus der 
Wahrheit entsprieht '). 

Mit vollem Reeht hat daher Oxenstierna aueh im 
Sommer 1633 den saehsiseh-danisehen F riedensbestrebungen 
gegenubcr si ch skeptiseh verhalten. Der Landgraf war rnit 
ihm der Ansieht, dall die naeh langen Vorverhandlun gen in 
Aussieht genomm ene Zusammenkunft von F riedensdelegierten 
liir den K aiser nur ein Mittel sein soll te, die Uneinigkeit 

' ) Inner, S.2l7f. - Droysen, T, S. 2tl8 f. - Stru ck, S. 200 1. -
Hitter, S. OGll. - lI uber, V, S. 423 f. . 

') Ritter, Ill , S.529, 561, 56ti f. - Hie, ler, V, S. 500. - K. Wiltich, 
"ZtU Geschichte Walhlll steins", Histori schc Zcitschri ft , Bd. 68, t eillzig 
1892. - G. Wiuter, "Geschichte des 30 jiihrigen Kriegcs", Berl in l8US, 
S.464, 4GV, 475 11 . 488;1. , 506. - Huber, S. 437 r. 

') NiLh ere s im T eil 111. 

• 

-
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unter den Evangelischen zu vergrollern und sie von Schweden 
zu trennen. Die Zweideutigkeit der fUr die Friedensunter
handler ausgestellten kaiserlichen Geleitsbriefe bestarkte sie 
noch rnehr in dieser Auffassung 1). 

In dieser Lage kam es fUr Oxenstierna und seine Ver
bUndeten darauf an, das Heilbronner BUndnis durch den 
Beitritt Brandenburgs und des Niedersacbsischen Kreises zu 
verstarken und die Beziehungen Zll Frankreich klarer Zll 

gestalten. . 
Nach Aufrichtung des Heilbronner Bundes war Mitte 

April das auf dem Barwalder Vertrage beruhende schwedisch
franzosische Bundnis erneuert warden, die Verpflichtung, 
36000 Mann zurn Karnpfe gegen die Spanier und den Kaiser 
zu stellen, war gegen die Weitergew~hrung der franzosischen 
Subsidien zwar aul den H eilbronner Bund ausgedehnt; die 
delltschen Stande waren aber dem franzOsisch-schwcdischen 
Bundnis nkht beigetreten, weil gegenuber der van neuem 
von Frankreich geforderten und von Oxenstierna zuge-

. standenen weitgehenden Schonung des katholischen Kultus 
und der. geistlichen Gebiete gleiche Sicherheiten fUr die 
evangelischen Interessen nicht vorhanden waren, und weil 
die Absichten Frankreichs, sich im Elsall ' und am Rhein 
festzusetzen, offen zu Tage lagcn 2). Die BemUhungen 
Richelieus, durch la Grange und Feuquieres die fur ihn 
wertvolleren deutschen Stande einzeln Zll gewinnen und die 
BUndnisse, sowohl auf katholischer wie auf protestantischer 
Seite, zu lockern, hatten ihren Fortgang genommen. Fran
z()sische Subsidien waren fUr die Kriegfuhrung des Land
grafen im Laufe der letzten Monate immer erwunschter ge
warden, aber er war nach wie vor nicht geneigt, irgend 
etwas zu tun, was das Heilbronner Bundnis lockern oder 
die allgemeinen deutschen Interessen schadigen konnte. 
Zu einern bestimmten Handelsgeschaft mit Frankreich zu 
kommen, war fUr ihn noch besonders schwierig, weil seine 
Offensive si ch hauptsachlich gegen den KurfUrsten von KOln 
richtete, dieser aber in RUcksicht auf die niederlandische 
Politik sich jetzt mehr zu Frankreich hinneigte und sogar 

I) "Rei chs- Ulld Kreissachen IG3B-B.?", L Die I.mnischen Friedons
bcvollmlichtigten an den Lillldgrafcn, Herrnstadt 1. Seh!. , 25. 8. (pr. Kassel, 
l B. V.). Oxenstierna an dell Landgrafen, Frankfurt a. M., den 12.9. (pr. 
Rassel, den 4. 10.). Landgraf an Oxenstierna, Kassel, den 4. 10. Hitter, 
111 , 551. Struck, 23G- 254. Die kai serl ichen Gelcitsbriefe, vou denen 
nicht Gebrauch gemacht wurde, sind ausgcstellt Wien , den 9. 7. 

I) Chcmnitz, 11 , 179f. - Ritter, TII , 558. - Struck, 249. 
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bereit war, nach dem Beispiel des E rzbischofs von Trier, 
feste Platze am Rhein (Andernach, Kaiserswert) den Fran
lOsen auszuliefern I). Der Landgraf mullte dahcr die fran
zllsisch-kOlnische Freundschaft nach Kraften zu truben suchen. 
Ein aufgefangencs Schreiben des Erzbischofs, das dessen 
enge Verbindung mit dem kaiserlichen H of bezeugte, soUte 
ihm hierzu dienen, als er nach Frankfurt reiste 2). Die Z11-
riickhaltung und Vorsicht, die die Heilbronner Verbiindeten 
gegentiber den Bemtihungen Feuquieres, sie zum fOrm lichen 
Anschluf3 an das franz6sisch - schwedische Blindnis vom 
19. April 1633 zu bringen, bisher beobachtet hatten '), ent
sprachen also ganz der Auffassu ng des Landgrafen. AIs 
die Berichte der unter Fuhrung des wiirtembergischen 
Kanzlers Loffier nach Paris gesandten U nterhandler ein
gingen, riet er erneut zur grO!3ten Vorsicht, wies auf die 
"d e r fr anz6sisc h en nati o n v o r an d e ren ange
b 0 re n eAr t z U 5 i m u 1 i e r e n li n d d j 5 5 i m u lie r e n" hi n 
und war e nt schieden gegen jede Ube rl a ssung 
f este r Platze a n Frankreich'). 

Neben diesen beiden Hauptpunkten, def Friedens- und 
der franzOsischen F ragc, die zu dieser Zeit in Erorterung 
standen, handelte cs sich fur den Landgrafcn darum, be
stimmt zu erfahren, wie weit er bei seiner Offensive am 
Rhein auf schwedische U nterstiitzu ng rechnen konnte. Die 
Notwendigkeit schwedioche Heeresteile plotzlich von einem 
Kriegstheater auf das andere zu werfen, hatte fur den Land
grafen wiedcrholt in den Jahren 1631 132 schwere Zeiten mit 
sich gebracht und noch im August seine Plane gestort und 
sein e mititarischc ll , finanziellen und politischen Interessen -

1) Dr. Antrecht an den Landgrafen , FrankIurt a. M. , den 5.10. u. 
9. 10. Dr. Antrecht , halto nus gulcn QuclJcn crfahren, daB Frankreich 
den Landgraren aus den SOften MOnster und Paderborn herausbringen 
wo llo und dem Kurfiirstell von Koln versprociten habe, sic zu dessen 
Besten mit Garuisonell zu bosetzen. Kuch , S. 72 f. 

.) H. A. Stockholm, I_a ndgraf an Dr. H. WoU, Werl, de n 16. 10. 1G33 
(in uufgclOstcn Chifferu). Der nrzbischof bezeichnot sich in diesem 
Schrcibcn a,ls "Direktor der kai serlichen Trupp·en im Rheinischen Krei sc". 

~} Chemnitz, 11 , S. 179 f. - Struck, S.249. - Rilter, IH, S.553 . 
• ) Landgraf un Oxenstierua, Kassel, den 28. 1 L. lG!JB. Der bei 

Hommel, VHf, S. 280 f. abgeurucltte ausfiihrJi che Ucricht LoWers I:W den 
Landgrafell, Metz, dell 20. iL. ist von hohcm Interesse. .Pater Joseph 
riet die Tru nkliebc des Kurfiirstcn VDn Sachscn auszullutzen nud scinen 
Raten Hoc, 'I'imalls lInd Werthern , die je 1000 Kronen VOIl den Spanicrn 
crhieUen , die doppeltc Summe zu bieten. Auch Strllck erwi~hnt die Be
stcchung einzclner kursachsischer Riite nod die Denkschrift GUllderodes 
dentet sic un. 

-
• 

• 

• 
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stark geschadigt. Nun kam im Oktober wieder einmal eine 
Abberufung der Armee Knyphausens in Frage. Sofort nach 
Ablauf des 'Vaffenstillstandes, Anfang Oktober, hatte Wallen
stein das schwedische Truppenkorps, das sich bei den Sachsen 
befand, bei Steinau a.IO. iiberfallen und in raschem Vor
gehen Glogau, Frankfurt a. IO., Krossen, Landsberg a.lW. 
gewonncn. Eine Unterstlitzung Baners, der in Norddeutsch· 
land kommandierte, durch Knyphausen schien notwendig I). 
Auch im Siidwesten sah es gefahrlich aus: Spanier unter 
dem Herzog Feria waren, vom Kaiser herbeigerufen, aus 
Italien, iiber die Vorarlberger Passe marschiert, hatten die 
Rheinlinie bei Waldshut gewonnen und entsetzten in diesen 
Tagen gemcinsam mit kaiserlichen und bayrischen Truppen 
unter Aldringen die von Horn belagerten Festungen K on
stanz und Breisach. Da stelltc Herzog Bernhard durch ein 
glanzendes Unternehmen die Kriegslagc wieder her. Er er
schien Ende Oktober ii berraschend vor Regensburg und be
machtigte sich am 4. November dieser Festung, die fiir d,e 

. Kriegfiihrung im Sudostdeutschland von hochster Bedeutung 
war; sic sicherte den Besitz von Munchen und Oberbayern, 
flankierte die Deboucheen der Tyroler Engpasse und war 
dic Basis fUr eine Offensive auf Wien '). 

Die geschilderten Vorgange haben auch auf die Frage, 
wie man sich dem Pfalzgrafen von Neuburg gegenUber ver
halten sollte, eingewirkt. Dieser hatte im Sommer, als Me
rode v~rging, wieder gerUstet, noch im September mit dem 
Kaiser und dem Erzbischof von KOln verhandelt und ebenso 
wie dieser zwischen den Spaniern und Franzosen, die auch 
von ihm feste Platze am Rhein haben wollten, hin- und her
geschwankt a). Dem Drangc seines Herzens zu folgen und 
gegen die Hessen und Schweden loszuschlagen, fehlte ihm 
der Mut. Als im Oktober die Stadt Werl fiel und Bonning
bausen iiber den Rhein getriebcn wurde, wollte er wieder 
garnichts getan haben - genau so \Vie Landgraf Moritz in 
den J ahren 1625/26. - Der in Syburgk (Siegburg) sitzende 
schwedischc Kommissar Thylli hattc jedoch alle Praktiken 
des Pfalzgrafen verfolgt, eingehend iiber sie an Oxenstierna 

1) Oxenstierna ,tu lien Landgraleu I Frnnkfurt n. M" lien 18. 10. 
S"tt1cr, S.48l-48-1. 

t) Hitter, In, S.6651. Droyscll , I, S.259(. Den Schrcibcn Oxen· 
sliomas an den Landgrafcn vom September Ulld Oktober sind fortgesctzt 
Abschriftcn \'on Bcrichtcn iibcr die Vorgli.ngc im ElsaB. in Obcrdcutsch
land und in Schlcsien bcigcfiigt. und auch Dalwigk uud Antrecht be
handcln sic ill ihren Schrcibcn \,om Oktober. 

' ) KUeh , S. 71, 76 r. 

• 

• 
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und den Landgrafen beriehtet und fortgesetzt zu einem 
energisehen Vorgehen gegen ihn aufgefordert '). Am 30. 
Oktober, aIs der Landgraf si ch sehon auf der R eise zu ihm 
befand, riet Oxenstierna dringend, der Landgraf mOge "das 
neugeworbene Volk des Pfalzgrafen ruinieren und sieh des 
Landes Berg, sonderli eh eines oder anderen Ortes am Rhein 
bemaehtigen ')." Der Land graf hatte aber inzwisehen seine 
Auffassung geandert. Er hatte ja wiederum erfahren miissen, 
wie trugerisch es war, bei weitsichtigen Unternehmungen 
sich auf zu gesagte U nterstutzun g zu verlassen. Nur was er 
mit eigenen Kraften durehfUhren konnte, wollte er kUnftig 
unternehmen. Erst wenn im Stift Paderborn vollig ge
sieherte Zustande hergestellt und sein Heer sieh in guten 
Quartieren wahrend der sehleehten J ahreszeit erholt un d 
die Hauptstadt MUnster dem Feinde entrissen 
hat t e, war die Zeit fUr ein Festsetzen am Rhein g e
kommen 8). Mit diesem Entsehlull hatte er sieh aueh der 
Auffassung des Camerarius genahert, der m"einte, es sei nicht 
an der Zeit sich einen neuen Feind auf den Hats zu laden, 
es sei am be~ten, den unentschlossenen Pfalzgrafen fur sich 
separiert zu lassen, ihn nicht in die Arme der Liga zu 
treiben 4) . Oxenstierna mu13 bei, den Besprechungen in 
Frankfurt die Riehtigkeit dieser Auffassung erkannt haben. 
Van Mitte November ab anderte sich seine Haltung gegen
Uber dem Pfalzgrafen, und im Dezember befahI er, daB das 
Herzogtum Berg bis auf die festen Platze Syburg, Win deck 
und Plarenberg van den sehwedisehen Truppen geraumt 
werden soIlten '). . 

Auf die bisher unbeaehtet gebliebene Tatsaehe bin
zuweisen, dall L andgraf Wilhelm si ch von GrUnberg nieht 
direkt zum Reichskanzler, sondern zuerst zum Landgrafen 
Georg naeh Nidda begab, erseheint wiehtig 6). Es ist mog-

I) Sattler, S. 479 f. , der aueh dic Murbnrger A kten benutzthatund anfUhrt. 
t) Oxcllsti erna an den Landgrafen, Frankfu rt a. M., dell 30. 10. W!J3. 
' ) Promemoria d. d. Werl , den 13. LO. 1633, "Korrespondenz mit dem 

Reiehskallzlcr" was. E. Thilly an dell Landgmfen, Festung Syburgk, den 
S. Lt. 1633. KH eh, S. 83 f., konnte wohl "den Eindruek huben, als ob 
man auf hess iseher Scite die Strei tkriiItc und die Energic des l)fa1zgrafen 
erheblieh iiberschatzt IH~be", weil cs kcill Hueh gibt, dus cs ihm cnnog
lichtc, sich ein riehtiges Hild VOII delll Hcerwesen und der Kricgfiihrung 
llcsscns im 30 juhrigen. Kriege zu maehen. 

oI) Kneh, S.83, AIlIll . S. . 
r» Oxenstierna nn den Landgralen, Frankfurt :l. M., den 21. 12. 1G33. 
G) IAllldgraf an Oxenstierna, Cronberg (mull heiBell Griinberg), dell 

BO. 10. IGSS. 
Zei lschr. Bd. 54. 8 

• 
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Iich, daB sich uber den Gedankenaustausch der beiden feind
lichen V ettern noch ein Anhalt im D armstadter oder Mar
burger Archiv findet. Die den oberhessischen Erbschaftsstreit 
betreffende Aktcnmasse ist so erdrilekend groll, dall ieh 
k eine besonderen Nachforsehungen anstellte. Es Iiegt auller
halb der Grenzen dieser Arbeit, die diplomatischen Wirrn isse 
dieser Zeit in allen ihren Phasen zu verfolgen. (Vorwort.) 
Das g ilt vornehmlieh fur die unglUckseligen 
Erbs e haft s -Str e itigk e iten d e r b e iden hessisch e n 
L i n i e n. So folgenschwer sie als Ganzes betraehtet filr 
beide Hessen waren, so unwichtig und gleiehgilltig sind die 
Einzelheiten, zumal der Rechtsstandpunkt, aul den 
Landg raf Moritz stets so grollen W ert legte, ilber den soviel 
Papier beschriebcn und bedruckt ist. 

Bei der Zusammenkunft der beiden Landgrafen in Nidda 
kann es sich im wesentlichen nur urn die Friedensfrage ge· 
handelt haben. Landgraf Wilhelm wOnschte sehnlichst einen 
Frieden, der die Existellz H essens sicher stellte und e in 
Zusammenleben bcider Konfessionen im R eich ermOglichtc . 
Zu einem soIchen Frieden kon nte es nach seiner Meinung 
abeT nur kommen, wenn der groSe Ein Au0 der Jesuiten in 
Wien und K oli) und die Abneigung gegen die schwedisehe 
Satisfaktion in Dresden ilberwunden wurde '). Bei den 
intimen Beziehungen, die Landgraf Georg und sein Kanzler 
W olf lortgesetzt mit dem kaiserlichen H ole und dem Lig isten
Zentrum K61n unterhielten, konnten sie, wenn sie wollten, 
die beste Auskunft uber die Friedensbereitsehaft der Gegen
partei geben und ihren g rollen Einflu£l auf die kursachsische 
Polilik fUr ehd iche, verstandige Friedensverhandlungen 
geltend machen '). 

Wie lange der Land gral sieh in Nidda aufgehalten hat, 
ist nicht bekannt. Von Grilnberg hatte er den Geh. Rat 
Joh. Vultejus an den vielbeschaftigten und temperamentvollen 
K anzler mit der Bitte vorausgesandt, er m6ge obeT das, was 
Vultejus praliminariter vorzutragen babe, einstweilen nach· 
sinnen, darnit die 5pateren direkten Verhandlungen urn 50 
rascher tlnd befriedigender verliefen ' ). Anfangs November, 
jedenfalls am 6., am Todestage Gllstav Adolfs, an dem aul 
Anordnung Oxenstiernas ein allgemeiner Bull- und Bettag 
sta ttfand, war der Landgraf in' Frankfurt '). Ob und \Vie 

1) s. ulltcn 15"ap. XI X, die Dcnkschrirt Oiinderodcs und Teil Ill. 
') Struck. S. JUS r. GHnther, S. 97 r. liubcr, V, S. 42'2. 
I) Landgraf, Cronberg (ri chtig Gru nbcrg), den 00. 10. 
4} OxclIsticrna, Frankfurt, dcn 20. 10. , biltet, daB im Bcrehlsbcreich 

des Lalldgrafcn ein Glcichcs angcordnct wurdc, "iibcrzeugt:, daB GotL das 
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die Eindriicke, die er in Nidda empfangen hatte, auf die 
grol3e P olitik eingewirkt haben, muB e ingchenderen Unter
suchungen vorbehalten bleiben. 1-2 Monate spater tritt 
das Bestreben Oxenstiernas hervor, gestil tzt auf einen gro.6en 
Bund aller Evangelischen Reichsstande und Danemarks zu 
ehrlichen Friedensverhandlungen zu k ommen I) . 

• 
D er etwa 14tagige Aufenthalt des Landgrafen in F rank

furt ha t das Zusammenwirkcn der V erblindeten gefordert j 
sie verpfl ichteten sich auch weiterhin gutc K orrespondenz 
zu ha lten '). Die Zuverl assigkeit, Aufrichtigkeit und Ent
schlossenheit des Landgrafen machte auf jeden, der mit ihm 
zu tun hatte, Eindruck. Feuquieres bezeichnete ihn in einem 
vertraulichen Bericht an seinen Minister als einen durch 
seine person lichen Eigenschaften am meisten geachtctcn 
Fursten Deutschlands '). , 

X IV. lHe VOfgiiugc in den SHfleu Miins ter lInd P:HlerllOfll t ill No~ 
velll bcr uud Hozember 1G33. U lc E rstii rllltlug' YOII Sa l1.koUclI IIl1d 

die UesetzlI lI g "0 11 J,i IJI) sfluit. , 
nei seiner Ruckkehr nach K assel erhielt der Landgraf 

d ie Nachricht, daB Wert am 10. November gefallen sei, dal3 
Knyphausen die Hessen bei diesem schwierigen W erk nur 
unzureichend unterstutzt habe und mit dem Gros seiner 
T ruppen Anfang November in die Gegend von R eckling
hausen und Diilmen marschi ert sei "). Den Versuch, dem 
Fcinde die Stad te Dulmen, Borken und Bocholt wieder 
abzunehmen, \Vie hessischerseits gehofft wurde, machte er 
nich!. Es kam ihm darauf an, seine Truppen durch Ruhe 
und gute Verpflegung in g ute Verfassung zu bringen fUr 
Zwecke, die ihn und den Herzog Georg mehr interessierten, 
als die Begrundung der Machtstellung ihrer evangelischen 

gcmci nsamc Flchen erhoren und def Feinde listigc pmcti<luCIl nnd An
schlage zu Schalldcn machen wird", An den folgcndcn 1.1ittwochcII am 
13. IIl1d 20. 11. soJlte def BuB. t1nd Bettag wiedcrho lt werden. 

I) Chcmnitz H, S, 301,307, BG4f. S. HntcH Knp. XV. 
t) " Rcichs- und Krei ssachcn 1633- 35", 11. Siimtl ichc Hll.te des 

Kurpflihi schcn 1I1ld des Ober- Hhcinischen I{reises, Worms, den D. ll. 1633. 
Die Antwort des Landgrafe n, Frankfurt, den 1t. 11., fimlct sich in dcm 
AktclI stiick " f{orrespondenz mit dCIll Rcichskanzler" . 

3) Rommcl, VIII, S.295, A 11111 . Es ist mir Icider nicht llI og lich gc
wcscn, dic im 18. JaJJrhundert gcdrucktcn Bride Feuquieres mir zu vcr
schnffcll . 

4) Landg rnf nn Oxensticrna, Kasscl, dcn 20. LL, mit Il cricht von 
_Peter Hol z3pfc l, ge n. Mela nder, Werl , den lB. 11. 1633. 

8' 

• 

• 
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Verbundeten zwiseben Ems und Rbein I). Di e Be I a geru n g 
v o n Hild e sh e im ubte zu di eser Z e it und n oe h 
dur c h w e it e re 8 Monate hindurch einen ahn
li chen Einfluil auf die Kriegfuhrung im Nord
w e st e n a us, \Vi e di e B e lag e rung v o n Ham e ln im 
Anfan g des Jahres 1633. Sie hat die V ertreibung der 
Ligisten aus den reehtsrheinisehen Stiften verhindert und die 
sehweren Ruekseblage des Jahres 1634 herbeigefilhrt . Diese 
fUr die Evangelischen und insbesondere fur die H essen so 
unheilvolle, ein voUes Jah.r dauernde Belagerung war ur
spriinglieh das W erk des H erzogs Friedrieh . U lrieh von 
Braunsehweig , eines besonders kl agliehen H errsehers. Er 
hatte naeh Gustav Adolfs T ode zum groilen MiBfallen seines 
V etlers Georg angefangen, eigene Truppen aufzustellen, und 
mit diesem W erk seinen Lehnsmann , den uns dUTch sein e 
wenig g liiekliehe Tatigkeit in H essen (I, 77) bekannten 
Generalm ajor Tilo Albreeht von U sl ar betraut '). Als H er
zog Georg das eroberte H ameln fOr die Llineburger Linie 

. beanspruchte und sich anschickte, auch Minden in seine Hand 
zu bekommen, wurde auch der Braunschweiger tatenduTstig 
und begann in ziemlieb leiehtfertiger Weise A nfang August 
die Belagerung von Hildesheim '). H erzog Georg muB ge
wullt haben, dall sein Vetter und Uslar nieht die Manner 
warcn, um ein solches Unternehmen g latt durchzufOhren, 
er lag auf der Lauer, um im geeig neten !vloment cin zugre ifen 
und die Beute in seine H and zu bringen. Vom E nde '0-
vember ab, als U slars Lage vor Hildesheim sieh immer 
milllieher gestaltete, wurden Georgs Aufforderungen an 
Knyphausen, sieh der W eser zu naheren, drin gend er ' ). An
fang D ezember batten die hessisehen R ate keinen Zweifel 
mehr, dall Knyphausen bald ahmarsehieren wlirde. U ntcr 
solchen U mstAnden k onnte Melander mit den bei der Be
lagecung von \ .y erl stark angestrenglen und sebleeht ver
pftegten Truppen niehts Grolleres mehr unternehmen. Er 
fUhrte sie in die Gegend von Dortmund, nahm mit dem ihm 
beigeordneten consilium formatum in dieser Stadt Quartier, 
dehnte die K ontribution bis Dinslak en und Duisburg aus 

J) "Ko rresponde.nz 
Werl , dell 8. tt. 16S3. 
ZlI dieser Zcit nur die 
zugebell . 

• ) Sattl er, S. 3301. 

mit dem Heichsknnzler", 1lleJII Jldcr an 'fhylli , 
Saltier, S. 484, er wei6 von 'l'alclI Knyphu lI sens 
gewults:lme FortfiUmlllg von 1000 Pfcrdcn nll-

.) SaWer, S. 431, 440. 
' ) Sattler, S. 485 f. -
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und besetzte das strategisch so wichtige Ruhrort. In und 
bei Werl war der Oberst Geyso mit seinem Regiment und 
den Reitern des Grafen von Hanau zuruckgeblieben. Den 
landgraflichen W eisungcn en tsprechend wurde die Neube
festigung durch die Ingenieure \Vittekind uud Bellicum in 
Angriff genom men und die Kontribution zu reieln versucht. 
Da die Frage, wie die hessischen Truppen durch den Winter 
zu bringen seien, eine hochst schwierige und verwickelte 
war, sandte Landgraf Wilhelm gleich naeh seiner Ruekkehr 
naeh Kassel den Geh . R at V ultejus nach Dortmund; der an 
den dortigen Beratungen teil nahm. Seine Beriehte geben 
uns ein gutes Bild der Lage I). Die hessisehe Maeht stutzte 
sieh im Stift Munster nur auf Dorsten, Koesfeld, Ahaus 
und Rheine. Die feindlichen Besatlungen von MUnster, 
Warendorf, Dulmen, Borken hinderten die Erhebung der 
Kontribution. Aueh da£l F rankreieh den Erzbischof von 
KOln in seinen besonderen Sehutz genom men hatte, und der 
Pfalzgraf nieht mehr beeintraehtigt \Verdell sollte, bereitete 
der hcssisehen Heeresleitung in Dortmund Sehwierigkeiten. 
Sie g laubte nicht daran, daB die von Frankreich und den 
Generalstaaten in Aussieht gest~lten Subsidien eingehen 
wurden, und hatte damit Recht. Vnter diesen Vmstanden 
lie£l sieh naeh ihrer Ansieht eine Okkupation der Grafsehaft 
Mark nieht langer heraussehieben. Die R ate hofften, daB 
der Landgraf sieh das Einverstandnis des Reiehskanzlers 
gesichert habe . Sixtinus war der Ansicht, die markischen 
Stande wUrden sich jetzt, nachdem sie Knyphausen kennen 
gelernt hatten, bereitwilliger in den Sehutz des Landgrafen 
begeben. Als zweiten wesentlicben Punkt wiesen die Rate 
auf die Notwendigkeit hin, daB endlieh volle Ruhe und 
Ordnung im Stift Paderborn gesehaffen wurde. Sie waren 
der Ansieht, der dortige mit Justiz- und Verwaltungssachen 
uberlastete Statthalter sel hierzu nicht imstande, es musse 
ein Kriegskommandant nach Paderborn verordnet werden, 
dem die ganze Soldateska z. R. u. F. unterstellt wurde. 
Der Generalleutnant sehlug den Oberst Geyso als "eapabel 
und umsiehtig" hierzu vor '). Der Generalkommissar Oberst 

1) Verirrt in "Reichs- und Krei ssachcll 1633- 35". 
i) "Ueichs- und Kreissachen 1633- 35", 11. GencralJeutnant, Kom

missaricn und Rate an den Landgrafell , Dortmund, den 26. 11. Sixtillus 
an den Landgrafen, Dorbnuud, den 27. 11. AusfUhrlicher Bericht des 
Joh . Vultej us nach semer Jhlckkchr, Paderborn, den 8. 12. 1G33. '1'. 11 , 
]>. J1 1633. ?!lelandcr an den Landgrafcll , Werl , den W. 11. Gcyso an 
Mclandcr, Werl , dCIl 27. 11. Landgraf an Oxenstierna, Casscl, den 28. 11. 

• 

-
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v. Calenberg war erfahren und bewilhrt ouf dem Gebiet der 
Verwaltung. Die TruppenfOhrung scheint ihm ferner , ge
legen zu habcl1; iiber ein eigenes Regiment, wie Geyso und 
GOnderode, verfUgte er nicht. 

Die ZusUinde im Stift Paderborn hat ten sich wahrend 
der Abwesenheit des Landgrafen noch verschlimmert. Neben 
den Banden des Oberst E rwitte und Paul Daubc traten 
jetzt auch Truppen unter dem tapferen Verteidiger von 
Hameln, dem Oberst SchelIhammer, dort auf. Sie Oberfielcn 
in den letzten Tagen des November die Seeki rchschen Reiter 
in Brilon und fOglen ihnen groBen Schaden zu. Ein kOhner 
Versuch des in hessische Dienste getretenen Oberst St. Andr6, 
Brakel zur Nachtzeit zu uhcrrumpeln, mifilang, Nachdem sein e 
Leute schon 7.wei Tore mit Petarden gesprengt hatten, ver
sagte beim dritten Tore die Spreng wirkung an den dort 
hoch aufgeschichteten DUngermassen I). 

Der nach K assel zuriick gek ehrte Landg raf erwartetc 
. sehnsuchtig Fu£lvolk, das ihm Oxensticrna in Frankfurt ver

sprochen hatte, urn es persllnlich gegen die Stutzpunkte des 
feindlichen Kleinkrieges, "die R auhernester" Salzkotten, 
Stadtberge und Brakel vorzuftihren. Aber wieder konnte 
Oxenstierna sein Versprechen nicht halten, da spanische 
Truppen von Namur uber die Mosel auf die pralz vor
ruckten ' ). AIs Anfang Dezember von Dortmund die Nach
richt kam, Knyphausen sei geneigt, auf seinem Rilckmarsch 

ll cbst den bcigedrucktcn Bricfcn seines Agenten im Hu g van Kinschot 
und des Gcsundtcn Camcmrius vom lG. 11. IG33. Aus dicscn Schrift. 
stilckcn IHge ieh untor Hinwcis uuI moine angcdeutcte Auffassung ii!;cr 
Melandcr folgcndc Einzclhcitcn an : Er schreibt tun 13. 11. "habe ungern 
vcrsluudcn, duB Obrist Scekirch abgcdankt . . . .. Frullz :Elgur hore ieh , 
werdc :lu ch abdallken. Soin Vcttcr KUl't hat's Podagra, del' Obcrslleut
uant Geiss ist lahm (Ludwig Geyso war bci Volkmarscn dureh den 
Sehenkcl gcschossen). Ungefug wegcn neucr Heirat wird in eillelll Jahr 
kein gut thllen. l e h w o iD n ie h t, wa. s ie h zu hoff c n hab e, 
deoke ieh laufe au e h davoo", ferner am 6. 12: "E. Hirstl. Gn. 
Kriegsvolk, sonderlieh die Reitcrei, hll lt si eh tibcrall libel, licgcn wie die 
Bandwickel (?) in dell BeslltzlIngen , will keiner hefalls, fordcrn die 
Schatzung, fressen und plagen die BUrger; ist eine Schand, daB Salz
kotlcn und Brakel 4 Hegimente rn z. Pr. lI . z. F. den UnterhaJt sperrcn". 
Nach Vultejus Bericht wiinschte Melander dringc lld , einige hlihere, ihm 
bekannle OHiziere ,lUS Irolland heranzuziehcn, ii ber die Ofliziere eine 
umfangreichoro Gewal t zu bekollllllcn und die Verhalldlnngen Uber die 
niederlllndische lIud fmnz osischc GeldhiilIe d u r c h se i n e 11 Br u d c r z u 
fiihr e n. 

I) Lanclgmf un Oxo lI s li cflH~ , Kassel , den 4. 12. 1l;aa. 
' ) Dr. Antrecht all dell Lalldgrruen , Fmn.kfurL a. M., den 2G. 11., 

O;.::cnstieI'1l3 a.n den Lum.lgrafen, Mainz, dell 27. 11. 1()3ij. 
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zur Weser, bei der Eroberung van Salzkotten und Brakel 
Hilfe zu leisten, fuhrte der Landgraf persOnlieh eiligst alles, 
was er an Truppen und GeschUtzen zusammenbringen konnte, 
naeh Paderborn und van dart am 10. Dezember weiter auf 
Salzkotten, wo Knypbausen sebon tags vorber eingetroffen 
war I ). Die schwedischen und hessischen GeschUtze begannen 
die BesebieBung der Stadt am 11. und wirkten so stark, 
daB der K ornrnandant sehon am 12. einen KapiUin zu dern 
bei der Artillerie si ch aufhaltenden Landgrafen sandte und 
Dbergabeve,handlungen einleitete. Das Feuer wurde ein
gestellt und der Landgraf begab si cb rnit Knyphausen in 

'das nabe gelegene Dorf Verne, urn die Bedin g-lIngen der 
Obergabe sehriftlieh aufzusetzen. Die Truppen auf beiden 
Seiten und besonders die Einwohner von Salzkotten waren 
frob, dall Rube und Frieden eintreten soli ten. Burger und 
Soldaten der Besatzung forderten gegeniiberstehende sehwe
dische und hessische Infanteristen auf, zu einem guten Trunk 
an das Tor und die Urnwallung heranzllkornrnen. In g roBerer 
Anzabl und meist obne W affen folgten' sie dieser E inladung. 
Offiziere eilten naeb, urn diesen Verkebr zu hindern. E he 
ihnen dies gelang, wurds plotzlich ein starkes Feuer au£ 
die am Tor befindliehen Hessen und Sehweden eroffnet, 
das an 100 Soldaten und 3 Kapitans totete und verwundete 
und den R est nOtigte, sieh dieht an der Mauer nieder zu
ducken . Der Kommandant, ein westfalischer Adliger von 
Niehalls, ansehei nend ein Mann ohne Kriegserfahrnng, batte 
bald naeh Absendung des Kapitans seine Ansieht geandert 
und den Entseblull gefallt, die Stadt aufs auBerste zu ver
teidigen, aber nieht dafur gesorgt, dall diese Anderung bei 
Freund und Feind reehtzeitig bekannt wurde. Wahrsehein
lieb hat er, als er bunderte van Feinden dieht an der U m
wallung sah, die Stadt fur bedroht gebalten und in seiner 
K opflosigkeit kein anderes Mittel zur Verhinderung des 
V erkehrs zwischen den BUrgern und den Feinden gewuBt, 
als die Eroffnung des Feuers. Die Angreifer g laubten natiir
lieh an gemeine Hinterlist; Wut und Erbitterung erfUll te 
sie. Die zur Artillerie zuruekgeeilten Befehlshaber, der 
Landgraf und Knyphausen, gaben den Befehl, die Bresebe 
dureh Gesehiitzfeuer zu erweitern. Als dies gesehehen und 
auch die Stadt an mehreren Stellcn in Brand geraten war, 
seheint es keines Befebls zurn Sturrn mehr bedurft zu baben. 

I) .,Korrcspondcnz mit dCIIl Hcichskanzlcr". Lnndgraf an Antrccht, 
Kassel, den 8. 12. 1633. 
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. 
Die erbitterten Sehweden und Hessen drangen in die Stadt 
ein und maehten alle Soldaten und BGrger, die si ch von 
der Mauer zuruekzogen und den Kirebhof als letztes Reduit 
verteidigten, llieder. Bei der Phinderung, die in diesem Fall 
naeh Kriegsreeht der Soldateska zustand, sollen Frauen und 
l(inder verschont worden sein. Da starkcr Wind herrschte, 
brannte die Stadt fast ganz ab. 

Das Blutbad und die Zerstorung von Salzkotten maehte 
im ganzen R eieh g roiles Aufsehen, und ahnlieh wie bei dem 
U ntergang Magdeburgs hat Parteileidenschalt die Vorgange 
verdunkelt. Naeh den vorliegenden zuverlassigen Quellen 
konnen Zweifel hinsichtlieb der wesentliehsten Punkte, die 
ieh mitteilte, nieht bestehen ' ). In einem bisher nieht be
kannten Briefe sehreiben die ubriggebliebenen Burger von 
Salzkotten an den Landgralen, s ie ha tten bei der Beren
nung vergeblieh aul zeitigcn Akkord gedrungen und seien 
unsehuldig "dall Kapitan Niehaus wahrend der Verhandlung 
aul die sehwedisehen Soldaten feuern Iieil". Der Landgraf, 

. dessen "fiirstliche elementz, mildt und gnade a!lerort hoehst 
gerOhmet" wurde, moge ihnen nicht ziirnen 2). Bemerkens· 
wert ist aueh die bisher nieht bekannte Tatsaehe, dail der 
Landgraf personlich am Sturm teilnahm, ill dem Gedrange 
mehrmals von der Leiter, die zur Bresche fiihrte, :hinunter
gestollen wurde und sieh dureh ein enges Loch, das hoeb 
oben dureh die Plorte gehauen war, sehieben liell. Der bei 
ibm befindli ehe Marseball, Oberstleutnant Gtinderode, blieb 
in dem Loch steeken und konnte nur mit Mtihe aus dieser 
ublen Lage befreit werden '). 

Naeh der Eroberung von Salzkotten hielten der Land
g raf und Knyphausen sieh noeh 2-3 Tage in Paderborn 
auf, dann verlief3 letzterer, und zwar ohoe Urlaub, die Armee 
und begab sieh naeh seiner neuen Herrsehaft Meppen. 
Stahlhanske sollte die Truppen weiter auf Hildesheim ftihren, 
vorher aber noeh bei der EinsehGehterung der Lippstadter 
mitwirken ' ). Am 17. ersehien der Landgraf mit hessisehen 

1) Verschicdene Uerichtc in cincm mi t Nr. 4 bezcichneten Heft dqr 
Kr.A. 1633, JlI , J~anll gruI an Oxcllstierna , Paderborn; dell 14. 12. Sattlcr, 
S. 487 f. Vcrgleiche mil meincr Darstellon~ , Sagel , 61, oDd v. Sobbe "die 
ErsturnHUlg dcr Stadt Salzkottcn", Westfiilischc Zeitschrift, Bd. 17. 

I) "Stift Paderborn, hessischc Okkupation 1633- 87." Salzkottcn, 
den 20. 12. 1633. 

') Landgraf an Gcorg Schinunelp fang , Padcrbarn, dCll 14. 12. 1633, 
cin Bricf, dcr wicder die graDe Gewisscnhaftigkcit des Landgrafen cr· 
kCllncn H1I3t. 

.) SatUer, S. 4~H 
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und schwedischen Truppen und dem nassauischen R egiment 
vor Lippstadt, besetzte wichtige Punkte im Vorgela nde und 
erneuerte seine im April aufgegebenen Forderungen. Burger
meister und Rat erkannten, daM die Macht der Evangelischen 
jetzt fester begrundet war und zeigten gro13eres Entgcgen
kommen als im April vor dem Fall von Hameln und dem 
Siege von Oldendorf. Der -Landgraf versprach, daB er die 
landesfurstliche Obrigkeit, die Privilegien und Gerechtig
keiten respektieren wollte, und versicherte eidesstattlich, 
daB er die Stadt nach Friedensschlu13 wieder herausg eben 
wurde. Hierauf kam am 19. ein Akkord zu stande, der auBer 
auf die Burger auch auf die in die Stadt gefluchteten adeligen, 
geistiichen und weltiichen Person en groBe Rucksicht nahm. 
Die Burger brauchten der Garnison nur Unterkunft und 
H eizung zu gewahren. Da13 sie beim Ausbau der Befesti
gungsanlagen, die Lipp s t adt n eben Dorsten z um 
f e st es t e n Stutzpunkt der h esslsc h e n Ma c ht
stellung ma c hten, mitzuwirken hatten, ent~prach ihrem 
eigenen Interesse 1). In ei llem 20 Pun"kte umfassenden Mani
fest fuhrte der Landgraf uberzeugend aus "W arum das Land 
von der Mark nicht langer bei der Neutralitat gelassen 
werden konnteu

. Es ist zweifellos richtig, wenn er in diesem 
sagt, die ganz von Feindesland umgebene Grafschaft Mark 
habe bisher den Ligisten die g roBten Vorteile gewahrt; die 
Evangeliscben, die drei Feinde zu bekampfen batten, den 
Kaiser, den Kurfursten von Bayern und die von den Spaniern 
unterstlitzte katholische Liga in W estfalen, konnten nur 
siegen, wenn sie si ch in W estfalen festsetzten und die linea 
communicationis zwischen K (jln und Munster unterbrachen. 
Er handele mit voller Billigung des consilium formatum in 
Frankfurt a. M., erklare vor Gott und der ganzen ehrbaren 
Welt, daJ3 er nicht aus Privatinteresse, sondern nur des 
Allgemeinen Evangelischen Wesens halber die Markischen 
Stadte pesetze und frage alle ehrliebenden, redlichen, christ
lichen Patrioten, ob es nicht besser sei, daB er die Feinde 
von ihnen abhielte, als dall sie weiter schutzlos blieben ') . -
Die westfalischen Stadte litten am starksten unter dem fort
wahrenden W ec hs e l der Erfolge. Es war ihnen ziemlich 
gleichgultig, welcher Partei sie die Tore offneten, wenn 
deren Herrschaft nur Dauer und Ordnung versprach. Die 

I) "Kurbrandenbnrg 1610- 1643." Landgraf an BUrgermeister und 
Rat, Lipperode , den W. 12. 1633. Landgrai an Oxensticrna , Paderborn, 
dell 14. 12. und Lippstadt, den 20. 12. 

') Kr. A. lG33, llI. 
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Lippstlldter haben sich verstandig in die V erhaltnisse geschickt 
und mit der hessischen Herrschaft keine schlechten Erfah
rungen gemacht. -

Den Reichskanzler, der urn diese Zeit si ch g rolle Muhe 
gab, den Kurfilrsten von Brandenburg zurn Anschlull an 
den Heilbronner Bund zu bewegen '), hat der Landgraf mit 
dieser Angelegenheit vorher nicht in Verlegenheit gebracht, 
erst am Schlull seines Schreibens vorn 14. 12. bereitet er 
ihn auf sein Vorhaben var, ohne es naher zu bezeichnen. 
Dall Oxenstierna es innerlich billig te, ist fraglos. Der Kur
filrst von Brandenburg fand sich mit dei- Besetzung von 
Lippstadt nach 'seiner Art ab. Er ersuchte den Landgrafen, 
weiter keine sein er Sta.dtc, insbesondcre nicht Soest, zu be~ 
setzen, die Kontribution Ztl crmaBigen un d sic h 1 i e b e r 
an den Pfa l zgrafen von Neuburg zu halten "dero 
g uten intentio n Ew. Liebdcn doch derogestalt als unserer 
nicht versichert sind" '). Auf die Stadte Soest, Hamm und 
Lilnen mull er und die Regierung zu Emmerich schleunigst 
eingewirkt haben. Die Vcrsuche Melanders, sie zu besetzen, 
stieBen auf entschiedenen Widerstand, und der Landgraf 
veranlaBte Melander A nfang J anuar, die Belagerung von 
Soest aufzuheben, urn die Soldaten bei dem schlechten 
W etter nicht ganz zu ruinieren S). Die Versuche. den Kur· 
fiirsten van Brandenburg zu versOhnen und seine Ein· 
willigung zur Besetzung anderer markischen Stiidte zu er
langen, wurden fortgesetzt . S ixtinus begleitete nach Schlull 
des HalbersUidter Konvent den Reichskanzler nach Stendal·). 
Ob es dart beiden gelungen ist, den Kurfllrsten va n der 
Notwendigkeit und den Vorteilen einer Besetzung ' dieser 
Stadte zu ilberzeugen, ist nicht gewill. Die Ereignisse in 
den Monaten Marz und April 1634 sargten dafilr, daB 
dies geschah. 

') Chemnit., 11 , S. 28V r. 
') "Kurbrandenburg lGLO- 1Gi3." Kolln n. d. Spree, den 14. 1.1634. 
I) Die Mi ttcilung des I.andgrafen an O:cclIsticrna in deT Nachschrilt 

vom 20. 12., daB Soest, Hnlllm und LUnell hcssischc 'I'ruppcn Rllfgcnommcn 
hattcn, bcruhtc, wio scin Schrcibcn VOIll 30. l2. zcigt., allf cinem frrtum. 
Ocr Befeh! au Mehlndcr, die Bclagertutg vou Soest. t1ufzuheben, ist \'om 
Landgrafen cigenhandig in LipJlstadt am 5. 1. 1G311 geschrieben (Schaulll
burger Schl o15akten "Ko rrcsl1olldenz LG33-35"). lIicrnllch si nd die An
gaben von Ohemnitz und HOllllllel, daB die Hessen im Dcz-cmber an ch 
Socst, llamlll und Llinen besatzten, zu bcrichligen. 

4) Landgmf an Oxenstierna, Lippst.adt, den 5.1., Kassc!, den 17. 1. 
Chcmnitz, II I S. 007. 

-
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Obwohl es schon damals Sitte war, das Weihnachtsfest 
im Familienkreise zu begehen und gemeinsam das Abend
mahl zu nehmen, blieb der Landgraf in Lippstadt, bts alle 
fUr die Sicherung-, U nterbringung und Starkung der Truppen 
notwendigen Anordnungen gegeben waren '). AIs er am 
10. Januar Lippstadt vcrlieJ3, iibertrug er das Kommando 
in dieser Stadt einem Oberst Protzen und machte ihn fUr 
die genaue Einhaltung der im Akkord zugesicherten Ver
gunstigungen verantwOrllich '). Melander blieb in Dortmund, 
auch jetzt noch nicht a i, selbststandiger Befehlshaber. Der 
Landgraf gab ihm weiter die Direktiven fur sein Verhalten, 
und R. Scheffer und Braun Karl v. Uffeln waren ihm als 
gleichberechtigt in alien V cnvaltungssachen zur Seite ge
setzt. Be i d e m a c h t e n b a I d And e u tun g e nub e r d a s 
anstoBige Verhalten des Generalleutnant in 
Geldsachen, und zwischen dies e m unrl Uffeln 
kam es zu schweren Konflikten 3) . Kommandant in 
Koesfeld wurde Joh. ·v . Uffeln, in Ahaus Oberst v. Raben
haupt. Den Oberst Geyso, den der Landgraf mit nach 
Kassel nahm, vertrat sein Oberstwachtmeister Motz als Kom-

1) T. 11, P. H 1633. Landgraf an die Bcfehlshaber, Lippstadt, den 
24. u. 30. 12. 1633 und weitc rc Briefe in '1'. Ill , P. I lG34 von Anfang 
JrulUar lIud im Schaumbllrgcr Archiv. Landgraf un Mclalldcr, Paderborn, 
den LO. L l634. Ein Schrcibcn .\11 Schimmelpfang vom 30. 12. schlie6t 
mit den Worten: "Ein besser Ncujahr gcbo lIns Gott, wicwohl das vcr
gangeno gut genug ist, wann wir cs erkcnnen I,onnen. Gott behilt uns 
vor einem schlimmeren." 

t) Landgraf an Oxcnslierna. Knssel, den 17.1. lGS4. Statt Prolzen 
ist lUlrichtig llretzen godruckt. Er vcrschwilldet sehon nach einigen 
Monaten . 

*) T. HI , P. I 1GS4. Schrci bell Yom 7. L , S. L3 u. l4, weiter S.93 
bis 87 u. 55. Die SUi-dte rlluBten ihm "Verehrungen" in barem Geldo 
m:~ch cll. Wo es an diesem fehlte, wlll.lte ' er sich auf :lIldere Weise zu 
ltolIen. Am 30. 10. 1634 schreibt er a lls l[ijrcn an Joh. DorhoH in Dorsten: 
,.Ab iell var einem Juhr in Dortmnnd gewesen, ha IJ i.c h die a IU. Lip
st rom wohnenden Yom Adel , 1I1ll m i r ei nig o llauhoIzor zu 
Yerc hr e n , angc s prochcn. Ob ieh nun woh l Jemand bestellt, selbige 
zllsammenzl1brillgen, will sich der Sache nicht recht <lllgenommen werden. 
Dafern nun lhr ein solehcs iibcrnehmcn wallet,,! so ll t Jh r.da.s~zwanzigste 
Hob hubcn, allch mit ehesten die 'Li ste clor vo m Adol, bei welchen Ihr 
die Holzer haucn lllld nach Dorsten und fort Imeh Wcsel Iiihren soUt." 
DaB :lU S dam Gesch&ft etwas gewordeu ist, zeigt ein Brief Melanders 
VOIll 1. 11., in dem er den Joh. DorhoU anweist, ,.alle lIijlzer in der Herr· 
selmft Lcmbeck, die Zl1 ve rkaufen dienli ch, aufs allcrchist abhauen, nuch 
Wesel ftihren zu Jassen und aurs hoheste rus moglieh zu ycrkauIen". 
Den ci lltragli e h cn H o lzh:Lnd el na eh Holland se h ei nt er 
Jang ere Zoit fortgcsotzt zu haben. (In dem Folioband T.lll, 
1'.2 1634.) 

• 

• 
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mandant von Werl. Da die Quartiere in Westfalen nicht 
ausreichten, wurde das Nassauische Regiment nach dem 
Westerwald, das Leib-Regiment, dessen Kommandeur, Graf 
Eberstein, sich ooch immer in Pommern aufhielt, in das 
Stift Fulda verlegt 1). Das Wohl der Festung K assel war 
GUnderode anvertraut, der von jetzt ab meist als H ofmarschall 
bezeichnet wird und als militarischer und diplomatischer 
Vertrauter des Landgrafen immer mehr hervortritt. Woher 
das Regiment eines Oberst Romrod, ein Oberstleutnant v. 
Koderitz, die urn diese Zeit mchrfach genannt werden, und 
der er\Vahnte Oberst P rotzen gekommen sind, habe ich nicht 
ermittelt. 

XV. Ncne 'FricdclIsbesfrobungclI. NOlle l,ockun gclI Frullkreichs. 
Vers lIcho des J~:lndgrnrell, die feindli(lhcn :Kriegs vorbereitungcn in 
Westful cn ZlI ycrhindol'u. Oherst ()cyso wlrd Stlltthllite r (ilLiJiUir· 
Uou\lcrncur) in den Stlflen l):ulcrbol"lI .. lid Coney. Oll'cush'c del' 

'Liglstcn. Del' .1-":111 \' 0 11 Uuxter 11111 to. Alnll JGa ..... 

Dem Landgrafen, der am 12. J anuar \Vieder in Kassel 
eintraf und 21/ . Jahre lang ein fast Ubermenschliches MaB von 
Arbeit geleistet hatte, war auch w'ahrend des kommenden 
Winters ein Ausruhen nicht beschieden. Der Kaiser hatte 
neue FriedensfUhler, deren Bedeutung schwer zu durch
schauen war. dUTch den Herzog Franz J ulius von Lauen
burg nach Dresden ausgestreckt. Die FriedeDssehnsucht 
im deutschen Volke wurde immer starker, und auch die 
schwedischen Reichsrate und der Kanzler hatten den Krieg 
herzlich satt. In richtiger Einschatzung seiner Gegner wollte 
dieser aber zunachst eine mOglichst geschlossene Front der 
evangelischen Reichsstande und der nordischen Staaten 
herstellen und dann Friedensverhandlungen beginnen. Er 
gedachte auf einer fur den Februar in Aussicht genommenen 
Tagung der niedersachsischen Kreisstande in Halberstadt 
nod in einer Zusammenkunft mit dem KurfUrsten von 
Branden burg diese fUr seine Plane zu ge\Vinnen und hier
nach, auf einer allgemeinen Konferenz in F raukfurt, Kur
sachsell und DaDemark zum Anschlu.0 zu bewegen. AIs er 
im Januar sich nach Norddeutschland begab, sandte er 

1) Gear Eberslein , Stargard , den 12. 2. 1634, bittct scin Ausbleibcn 
zu cntschuJdigcn, er konnc scincn Lluldcsfiirstcn nicht cher verlassen, bis 
der PuB von Landsbcrg dell] Fcilldc outrissen sci. Jlerzog Bojishw, 
Stcttin , den 17. 4 . L634 lIn den LandgrafclI . Da der PaB von Landsbcrg 
genom men ist, will er nun den GraCen Ebcrstcin uicht Jangcr zLUiick
haJtcn. (Diese Bricfe uod Belcge fiir die Hbrigcn Angabcn in T. 1U , 
P. 1 1694.) 
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seinen Sohn fiber Kassel nach den Niederlanden und Eng
land und weibte den Landgrafen in seine Ideen ein. Er 
wu~te, da~ dieser ehrlicher, kraftiger und klarer fOr sie cin
treten wurde, als and ere deutsche Filrsten und bat, der 
Landgraf m()chte fUr sie wirken und in Person an dem 
Frankfurter K onvent teilnehmen 1). 

U nmittelbar nach dem Besuch des jungen Oxenstierna 
erschien Herr von Feuquicres in Kassel und unterbreitete 
am 19. Januar dem Landgrafcn folgendes : Der K ()nig von 
Frankreich bcabsichtige, cine teutsche Armee \Verben zu 
lassen und wunsche den Landgrafen zu einem General
leutnant Uber diese zu bestellen mit einer jlihrlichen Pension 
von 36000 Lire. Der Landgraf lie~ sich au f keine direkten 
V erhandlungen ein, sondern beauftragte den Statthalter 
H. v. d. Malsburg, den Dr. Antrecht tlnd den BUrgermeister 
von Kassel, Dr. Jost Ju ngmann, erst einmal aus Feuquieres 
herauszuholen, \Vie die Franzosen sich diese Generalleutnant
schaft dlichten, warum sie sie gerade dem Landgrafen an
boten und was sic rnit ihr zu erreichen such!en. Feuquieres 
versicherte, der K onig wilrde vom Landgrafen nicbts ver
lan gen, was gegen Pflicht und Gewissen verstieBe und seinen 
bisherigen Verbundeten nachteilig sei. Die Armee sollte 
nur gegen die Spanier in F rankreich, Italien oder in den 
Niederlanden verwendet w erden, od er - wenn es jetzt zum 
Frieden im R eiche k ame - gegen denjenigen, der den 
Frieden brache. Hieraufhin hielt es der Landgraf fUr an
gezeigt, dieses Anerbieten nicht kurzer Hand zuriickzuweisen . 
Als ab er Feuquieeres beilaufig bemerkte, sein KOnig fOhle 
sich beschwert, da~ die H eilbronner Verblindeten ibm die 
Festung Philippsburg, die ihm der Erzbischof von Trier ein
geraumt hatte, nicht liberlassen wollten, trotzdem Schweden 
hiermit ein verstanden sei, erwiderte cler Landgraf, da0 er 
dem KurfUrsten von Trier keinen Beifall geben kOnne. Die 
Obe rl ass ung der Festungen im E l sa~ und a m 
Rhein laufe den B es chllissen der Heibr o nner 
V e rbiind e ten z uwid e r '). 

I) OxcDstierna an den Landgrafen, Frankfurt a. ~L , den 20. 12. IGS3, 
Fulda., den 2. l. , Erfurt, den 8. I. t634. r~andgraf fi n Oxenstierna, J\assel, 
den I S. 1. 1634. Chemnitz, 11 , S.289, 297, 301 n. !JO t. 

t) "Frank rei ch IG32 - 1GBG/37." Bericht iiber die VerhundluugclI 
mit Feuquieres , Kassel, im Januar 1(,.34. LtIIH.lgrnf an dCIl Kooig Louis, 
Kasscl, den 28. 1.1694. Die Entstellung dieses Vorg<lngs durch Bal'thold, 
I , 148, hat bewi rkt, daB Landgraf Wilhelm in der deutschen Geschichtc 
in der Hegel nls cin van Frankreich bestochcner Flirst erschcint, so sclbst 
bei DroyscD. ]J , GO. 

• 

• 
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Auch auf militarischem Gebiet trat k eine Ruhe ein. Es 
rachte sich, dall man dem Feinde zwisehen Ems und Rhein 
nicht so zu Leibe gegangen war, \Vie es der Landgraf 
wahrend des ganzen Jahres 1633 angestrebt hatte. Die 
Ligisten versUirkten si ch durch Neuwerbungen im Erzstift 
Koln und uberall da, wo sie noeh Stutzpunkte halten , also 
in und um Miinster, Warendorf, Minden, Nienburg. Bonning
hausen schob Truppen ins Saucrland bis Stadtberge voc. 
Die Obersten Erwitte und Osterholt landen einen starken 
Riickhalt an ihm und an der Besatzung von Minden und 
konnten sich in den Stadlen der Grafsehaften Lippe und 
Ravensberg fests etzen und eine lebhafte Tatigkeit entfalten. 

Knyphausen war am 12. Januar zu seinen Truppen zuriick
gekehrt und hatte den Oberbefehl vor Hildesheim uber
nom men '). Der Oberst Geyso, der mit ihm in Verbindung 
stand, maehte dem Landgrafen schon E nde Januar von allen 
Vorgaogen, die das Land Hessen, Paderborn und die Be
lagerung von Hildesheim bedrohten, Mitteilung. Er riet, 

. mehrere Reiter-Regimenter zusamrn cnzuziehen und jedenfalls 
HOxter durch den Oberstleutnant Krug besetzen zu lassen. 
Das letztere gesehah, der Landgraf maehte Krug zum 
Kommandanten van Hoxter und sandte ihm zwei I(ompagnien 
von der Am oneburg 2). Im ubri gen hatte der Land
graf die dureha:us ri e htigc Ansieht, dall man 
alIen Gefahren am besten vorbeuge, wenn m an dem 
Feinde entgegenrucke und ihn zum Sehlagen bringe. 
Melander musse feindliehen Heerest"i len, die naeh der Weser 
uod auf Hildesheim vorgingen, mit alien im Stift Munster 
abkOmmlichen Truppen in den Rucken k ommen ' ). Da die 
hessischen Truppen zu einer grof3ercn Offensive zu schwa ch 
waren, sandte der Landgraf Mitte Februar den Oberst Geyso 
zu Knyphausen. Dieser fand die Ansiehten und Vorsehlilge 
des Landgrafen durchaus richtig, denn die braunschweigisehen, 
li1neburgischen und schwedischen Truppen waren so stark, 
daB die Belagerung von Hildesheim mit allem Naehdruek 
fortgesetzt werden konn te, auch wenn das gewiinschte 
Truppenkorps an den Landgrafen abgegeben wurde. Knyp
hausen gab die erforderlichen Befehle und der Vormarsch 
der betreffenden Regimenter sollte beginnen. Da traf aus 

I) SattJer, S. 49t.i. 
t) Gcyso an den Landgrafen, Kassel, dell SO. 1. tG3!. Laudgnlf an 

Oberstleutnant Krng,Kassel, den 7. S. - Saltier, S. 5LOf. 
1) '1'. 111 , P. I 1634. Landgraf an Melander in Dortmund, Kassel, 

dell t L 2. lG34. 

• 
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Halberstadt die W eisung ein, die Absend ung der Regimenter 
solle unterbleiben 1). Wenn Ox en stiern a diese Anordung des 
Herzogs Georg nieht verhindert hat, so k an n dies nur aus 
diplomatisehen Grunden gcsehehen sein. E r hatte in Halber
stadt mit den Kursiiehsisehen Intriguen und den parktiku
laristisehen Bestrebungen des Herzogs Georg zu kampfen und 
muBte von seinen auf Zusammenfassu ll g der l{ra.fte gerich· 
teten Absiehten eine nach der anderen preisgeben '). Das 
R esultat der Tagung war der Beschlull, dall jedes einzelne 
Kreismitglied fur sich Truppen naeh den Bestimmungen der 
alten ReiehsmatrikeI aufbringen sollte, dall diese Truppen 
in crster Linie zum Schutze des Kreises verwendet und nur 
dem H erzog Georg unterstellt werden durflen 8). Hie r m i t 
hatt e d e r l e t zte r e e rr eic ht , w as e r wolltej e r 
k o nnte, wenn ihm als schwedischen General die 
'V e isun gen Oxenst i e rn as nieht pallt e n, sich mit 
den Fesseln. die ihm se in e Kreisgenossen an
I eg t en, h e r aus r eden - ein Mittel, von dem e r 
r e i c hI i c h G e bra u c h gem a c h t hat. 

Schon vor diesem Vorfall hatte Knyphausen mehrfach 
K onflikte sowohI mit Herzog Georg aIs mit schwedischen 
Kriegskommissaren gehabt. Er erkannte, dall die Zeit, si eh 
zurOckzuziehen, fur ihn gekommen seL Er hatte das Amt 
Meppen erhalten und konnte dort die Entwicklung der Dinge 
abwarten. Ende Februar, also gerade in den Tagen, in 
denen die E rm ordun g W allensteins das g rollte Aufsehen in 
der W elt machte, verliell er die Armee '). 

Die militarisehe I_age fur den Nordwesten wurde noeh 
bedenklicher, als Ende Februar 4000 Spanier unter Celada 
den Rhein bei Andernach uberschritten und auf die Graf
schaften Sayn und Wittgenstein vorgingen. Die bedrohten 
Grafen der Wetterau und des W esterwaldes und der Bundes
tag in Frankfurt erwarteten vom Landgrafen, dall er in Ab
wesenhcit des Reichskanzlers das NOtige anordnen wOrde 5). 
-

I) Kr. A. 1634, Ill. Gcyso an den Landgmrcn, Lager vor ILildes· 
heim , den 17. u. L8.2. lGS4 . - Saltier, S. Wl, 512, 5Hi IT. 

i) K. S. Hclbig, "Ocr Pragcr f'ricdc". Nlleh handsehrirtlichen Qucllcn 
des ki l. saehsischcl1 1-luuI>tslnatsarchivs . Leipzig L858, S.575. 

) Chell1 nitz , I r, S. HOL rr. Hitter, 111, S.58'1. 
' ) Satticr, S. 622 r. 
6) "ll ci lb r. Bund", 11. Die Vcrtreter dcs Hcichskllllzlcrs. Rhcingmr 

Olto bczw. Grnr Joh. v. WiUgcnstein an den r"'ludgrdcn, Frankfurt, den 
23. I. , 9. 2. u. 13. 8. Landgmf an Oxenstiernll , Kassel, den 2G. 2. u. S. 3. 
HiM, mit Sehrciben des Grarcll von Wittgcnste in , dcs Graren von Nassau, 
I<ri('gskommissars Thylli und Melanders. 

, 
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ner Landgraf nahm sich auch der Sache nach Kraften all. 
Seinen Aufforderungen entsprechend gingen niederlandische 
Truppen auf und liber Rheinberg rheinabwarts vor und ver
anlallten dadurch die Spanier, Mitte Marz Ober den Rhein 
zurOckzukehren I). Weniger Gliick hatte er beim Herzog 
Georg gehabt. Er hatte am 8. Marz den Kriegskommissar 
und Hauptmann H . W. Horn Zl\ ihm nach Hameln gesandt 
und ihm vortragen lassen, dall die durch KOlnische Truppen 
verstarkten Spanier sich voraussichtlich mit Bonninghausen 
und den Obersten Erwitte und Osterhold vereinigen und 
dann nicht nur den hessischen Quartieren. sondern auch def 
Belagerung von Hildesheim gefahrlich wOrden. ner Herzog 
moge doch "alle privat considerationes bei Seite setzen und 
einige Regirnenter z. R. und womoglich auch z. F . vorgehen 
lassen. Alles, was vorgefallen, soUe vergessen sein; alles, 
was 01 in Feuer gieBen konnc", wilrdc vermieden werden. Der 
Herzog war aber, wie gewohnlich, unzug~inglich fUr die ver
standigen Vorstellungen des Landgrafen '). E rst als drei kost
bare Wochen vergangen waren, kam er zur Einsicht. Es wirkt 
fast k omisch, wenn er jetzt schreibt "der Feind hat si ch unter
standen, aus Minden und Nienburg Truppen nach W estfalen 
lU schicken, sic aus Munster und Warendorf zu verstarken 
nnd sic zwischen unsere und die hessischen Quartiere Zll 

schicben. Wit haben einige Truppen nachgesandt, urn ihm 
im Zusammenwirken mit dem GeneraUeutnant Melander den 
Kompall zu verrilcken. Unsere Truppen haben aber 
nach einem H .. encontre si ch wieder in ihre Quar'
tiere begeben. ner Feind feiert jedoch nicht und be
lagert Rheda, daher wir nun in Dbereinstimmung mit dem 
Reichskanzler wOnschen, dall alle hessischen Truppen heran
kommen" 3). 

Wahrend der Herzog sich vOllig passiv verhalten hatte 
und auch weiterhin noch drei Wochen lang zogerte, hatte 
der Landgraf alles, was zwischen Weser und Rhein vorging, 

I) "Korrcspondenz Illit dem Reichskanzler 1634." Memorial des 
Landgrafen iiber die miliHirische Lagc, Frankfurt, den 31. 3. IG34, fUr 
Oxenstierna bestimmt, der in diescn 'J'agen von seine'!' Reise zllriickkchrtc. 
Der Landgraf rat "sed cs belli <Ill den Hhein, in die T{{)i nischen uud 
Ncucnblugischell La.mler zu verlegcn" (fehlt in Ox. Shr. o. Br.). ChClllllitz, 
H, S.354. 

~) "B raulI schweig~J ullg Calcnbcrg'\ Tustruktioll fUr Horn , Kasscl, 
den 8. S. 1684. Herzog an den Landgrnfcn, Hameln, den IS. S. 

') Herzog an dell Landgraiell , Hamcln , den 27.3.1634. Dcrartigc 
Schrciben, die filr das voUig Lt n III i I i tu. r i s c h c Wescn des Herzogs 
Hlld sei ller Umgcbung charaktcristisch finden , findcn sich oftCI'. 

• 
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sorgsam verfolgt und, von Geyso und GUnderode unter
stUtzt, eine rege Tatigkeit entlaltet I). Die Ansammlung des 
Feindes urn Stad\berge, Warendorf und im Lippeschen be
drohte besonders das durch den Bandenkrieg schwer 
leidenc;le Paderborn. Es herrschte dort vOllige Anarchie. 
Endc Februar ubertrllg der Landgraf dem Oberst Geyso 
den Oberbefehl uber dieses Stift und die hessischen Quartiere 
im HOxterschen und Lippeschen. Trllppen aus Werl, Ruden, 
Borken sollte ihm der Genaralleutnant abgeben. Da im 
Stift grOllter Mangel herrschte und aus Hessen wegen der 
Armut der Leute kein Proviant nach Paderborn geschafft 
werden konnte, gab der Landgraf noch besondere Anord
nungen und betonte, dall Geyso die grOllte Rucksicht auf 
die Einwohner des Stifles nehmen musse. Mit dem Oberst 
Siegmund Protzen in Lippstadt sollte Geyso gute Korre
spondenz halten '). In kritischster Zeit wurde also dem 
letzte ren nicht nur der militarische Oberbefehl, sondern auch 
die Verwaltung des Stiftes unterstellt. Vizestallhalter, Kanzler 
und Rate blieben in ihren Stellen. Der zurucktretende 
Statthalter Calenberg trat bald wieder an der Seite des 
Landgrafen beim Frankfurter Konvent in Tlltigkeit '). 

Melander war nicht geneigt, Truppen aus deVl Munster
schen Garnisonen an Geyso abzugebell. Er meinte, die 
Konservierung des Gebietes an der unteren Ruhr und Lippe, 
das das Band mit dem Oranier bildete, sei die Hauptsache '). 

1) Die betreffendell Korrespondenzell fipdell sich in den Kr. A. 1634, 
J u. H[ untl irn T. 111 , P. I 1084. Sattler behandelt den Kleinkricg der 
MOllltte Februar und Miirz S. 440-522 einge1lcnder. l ch gehe nicht naher 
auf ihn ein. 

' ) '1'. HI, P. I 1634. Instruktioll fur Gcyso, [{assel , den 27.2. 1634. 
(E igellhillld iger Entwurf des LandgraIen .) W. Richter erwtl.hnt Geyso als 
StattlHllter Ilicht, .weh nicht als Vcrteidiger der Stadt gegell General 
Gotz im August 1636. Erst spateI' erschcint er bei ihm als General Gicse. 

H) Landgraf an Oxcnstierna., Frankfurt, den 16. 4. 1694 (fehlt im 
Ox. SkI'. o. Br.). 

4) T. 111, P . I IG84. Melander an den Luudgrafen, Dortmund, den 
4. S. und Beilage 3 zum Schreiben des Landgrafen an Oxenstierna, Ka.ssel, 
den 3.!J. Kr. A. L634, I . Landg-rai an Oundcrode, Frankfurt, den 6.4. 
L6B4. Es tritt hi cc ZU1l1 ersten Male die geringe Riicksicht, die Melandcr 
auf dus Land Hessen nuhm, ulld sci n Bestrcben hcrvor, die Trnppen zu 
schouen, dadurch s ich bei ihnen beli ebt zu lllachen, den Aufbruch aus 
den wcstflilischen Quartieren, der die muh sa m aufgcbautc Kontribution , 
seine eigenen EinnaJllnen ond die von ihm angestrebte selbstti.ndige Stel
lung in Westfalen bccintriichtigte, zu vermciden oder lllog1ichst Jange 
hintluszuschicben, 'l'endenzcn Melanders, die spater Iloch deutlichcr Ztl 
'rage tretcn. 

Z, i_ •. O • . W. 9 
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Die Lage wurde jedach van Tag zu Tag drohender. BOnning
hausen, weniger riicksichtsvoll als der Landgraf, setzte sich 
in markischen Stadten fest und ging auf Rbeda vor. Seine 
Vereinigung mit den Truppen ostlich MOnster und sudlich 
Minden, uber die jetzt der General Geleen das K ommando 
fuhrte, war nicht mehr zu hindern. Obwohl der Oberst 
Geyso im Stift Paderborn nur scbwcr abkommlich war I), 
wurde er vom Landgrafen zu Melander gesandt, urn durch· 
zusetzen, daB dieser seine Truppen zl1sammenzog und die 
fur Geyso bestimmten Teile abgab. Er wollte, daJ3 nur die 
vornehmsten Ortc im Stift Munster, vor allem Rheine und 
Dorsten, und trotz des Protestes des Kurfursten von Branden
burg, auch Lippstadt und Ruhrort hesetzt blieben und un
bedingt gehalten; Exaktionen, wie gegen Soest geschehen, 
aber vermieden wurden. Mit alien ubrigen sollte sich Me
lander schleunigst Hessen n;;hern . Die Grunde fOr dicse 
Anordnungen sollte Geyso in D ortmund und Dorsten aus
einandersetzen, uod auch den Stadischen bekannt geben, 

. damit keine ombrage entstOnde 'i. Am 20. Marz war Geyso 
in Wer!, am 25: mit dem Generalleutn.nt in Dorsten, am 
31. konnte er auf der Ruckreise melden, daJ3 Melander seine 
Trllppen zusammengezogen habe und nach der Diemel 
rnarschieren wurde S). Die ftir . ihn beslimmten Truppen 
fOhrte Geyso mit sich. Da die Hauptkrafte BOnninghausens 
und Geleens sich aber inzwischen in der Gegend von SaIz
kotten die H and gereicht hatten, Brilon und Ruden bcsetzt 
waren, hatte er es schwer. oach der mittleren Diemel dUTch
zllkommen. In dieser kritischen Lage mu13te der Landgraf 
auf starkes Drangen Oxenstiernas am 26. od er 27. Mar? 
nach Frankfurt aufbrechen, wo der K onvent am 31. ero/fnet 

I) Geyso schreibt an den Landgrafen am 17. 9., also 1- 2 Tage "or 
Alllritt seiner Hcise zu MeJallder: Ea war die hochstc Zeit, daB gcstern 
die crsle Proviuntsendung ankum. Die Not unter Biirgern Ulld Sold.ttcn 
ist iibermaBig groB. Maine 6 Kompagnicn in Neuhaus halJcll in 8 Tagen 
kcin Brot gchabt ("Stift Paderborn", 11 ). 

') T. 111 , P. I 1634. Mcmorialc fUr Geyso, Knsse], den lB. B. 
9) '1', JlI , P. J[ 1634. Gcyso an den ]~andgrafeJl , Werl , den 20.3., 

Dorsten, dOll 25. S., Wed, den 3 1. 3. 1634. In Weri und allch in Lipp
stadt bei m Oberst Prot.zen sa h Gcyso nach dcm Rcchten . Ocr lHirgcr
mcisler Berthold Kapp und def Ha,t von \Veri-. bcd:lI1ktcn si ch bci ihm 
" wcgen getmgcucr cifrigcr SorgHiltigkeit vor unsefe a rme .BiirgcrschaIt", 
und dcm LUllllgrafen schriebcn sic am 20. 3. , "daB der Wohlcdlc und Ge· 
strenge Herr Oberst Joh. Giesc, des Schlosses und der Stadt Werl bis· 
heriger Kommand 'lu t s ieh stets und viel habe angelegen sein JasseD, die 
Oa rni son mit SorgHUtigkeit zu administriercn und zu versehon, auch alles 
ZUJIl bosten wcnden uod dirigicrcn helIen" (T. ltl , P. 11 1(34). 



Beitrllge zur Politik und Kriegftihrung Hesscns usw. 131 

wurde. Glinderode war jetzt und auch bei spateren Ab
wesenheiten des Regenten in der Stellung eines Hausmar
schalls und Festungskommandanten die wichtigste PersOn
lichkeit in Kasse!. Er vermittelte den Verkehr zwischen 
dem Landgrafen , Melander und GeJ(so und atmete erleichtert 
auf, als er hOrte, daB Geyso mit den Truppen durchgekommen 
sei und nun fur die Verteidigung des nordlichen Hessens 
und des Stiftes Pad er born sorge. Beide trafen in bester 
Ubereinstimmung d ie durch die Lage gebotenen Anord
nu-ngen. Der Landgraf gab zwar aus Frankfurt durchaus 
verstandige Direktiven, sie wurden aber stets durch die 
Ereignisse liberholt ' ). . 

Groll war die Spannung, wohin sich Bonninghausen und 
Geleen wenden, ob sie Hessen brandschatzen, Paderborn 
fortn ehmen oder sich der Weser nahern und Hildesheim 
entsetzen wurden. H erzog Georg, der seit dem 27. 3. die 
Gefahr erkannt hatte, blieb mit seinen Truppen abwartend 
in der Gegend zwischen Hameln und Hannover, und Melander 
k onnte die versaumte Zeit nicht einholen. Erst a m 7. April 
war er bei W erl und bog dann liber Neuhaus au! Bielefeld 
aus. W as an Truppen in Hessen abkOmm lich war, Teile 
der Besatzung von Kassel (blaues Regiment), ein Regiment, 
das unter dem Oberstleutnant Otto Heinrich von Calenberg 
im nOrdli chen Hessen sich erholte, das Romrodsche (frUher 
K . H . v. Uffeln'sche) R egiment, das im Waldeckschen lag 
nnd das Nassauische R egiment wurden von Geyso schleunigst 
an die hessisch-Vo(estfalische Grenze beordert und noch 2 Kom
pagnien nach H Oxter abgesandt '). Anfang April wurde 
bekannt, dal3 die feindlichen Hauptkrafte zwischen Paderborn 

I) Mcine Angabon liber die Vorgiinge 101 April und Mai grUnden 
sich, wo nichts 1I11deres bcmerkt ist, auf die Korrcspondenz des Land· 
grafen und Glinderodcs, die pl an. lWd wahJlos toils in den Kr. A 1634, 
1 und Ill , und in den Folianten 1'. Ill , P. I LG34 au£bewahrt ist. Glinde· 
rode berichtcte fast tllglich zwischen dcm 1. und 20. 4. und zwischen 
dem 20.6. und 17.6. 

i) Kr. A. 1634, I. In di escm BU nde] findet si ch u. <l. ei n Schreiben 
Giinderodcs an den J~a n dgraIen yom 7. 4., in dem cs hei3t: " ist mit Zu· 
samrnenfUhrung hiesiger Truppen ziemlich gesiiumct, legen woh1 !loch in 
den Quartiercll , \Vo£ern der Oberst Goyso nicht aukorn mcn, er selhige zu
s:ull mcnzuziehen fU r gut beJundeu ha.be". Dieses Bliudel cnthaJ t auch 
mehrerc Schrcibcll des Landgrafen an Geyso, so vom 10. 4., "daB er mit 
hochst angclegcnclU Flei3e dell Gcnerallentnaut dahin bearbeiten soil , 
in Verbindung mit Herzog Georg das Erforderl iche ins \Verk zu riehten" , 
\Vie Goyso in diese r Ueziehang tlitig war unll auch Einflnll anI Melander 
ha tte, geht :tus des letzteren Sehreibcn an Vulteius d. d. Wer1 , den 7. 4. 
hcrvor (Kr. A. l6S1-39, .,Pfeiffcrschc Extraktc). 

9· 
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und Detmold nach der Weser marschierten. Am 3. April 
ilberschritten sie diesen Flail zwischen Holzminden und 
Hoxter, unangefochten von dcm ei n en Tagmarsch 
cntfc rnt in ihr e rFl a nk e stehendenHerzogGeorg. 
Am 5. begannen sic mit der Beschiellung von Hoxter. Der 
Herzog Georg kannte natiirlich alle diese Vorgange langst, 
als ihm die hessischen Kriegsrate schrieben: Der Feind 
ist mit seiner ganzen Macht auf Hoxter gegangen und 
berennt diesen Platz; wir haben die Truppen an die Grenze 
rlicken lassen und auch Melander nahert sich I). 

Der Herzog Georg begnGgte slch dam it, in den ersten 
Tagen des April schwedische Kavallerie unter Oberst King 
auf dem Ostlichen Weserufer vorgehen zu lassen, die einen 
hUbschen Erfolg Gber den bei Holzminden ubergegangenen 
Feind erzielte. Wenn der Kommandant und die BUrger
schaft von HOxter ilberhaupt hatten lweifeln konnen, dall 
der Herzog ihnen Hilfe bringen wilrde, so mullte der ZweifeI 

. jetzt verschwinden. Krug \Vies die wiederholte Aufforderung 
zu akkordieren zuriick, und 5 Tagen Iang verteidigten die 
Besatzung und die Burgerschaft im festen Vertrauen au! 
das Erscheinen der Luneburger die schlecht bewehrte S tadt. 
Aber das UnfaBba r e wurde E r eignis, Herzog 
Georg b ra chte k ei n e Hilfe. Am 10. April drangen 
die Ligisten durch mehrere Breschen ein, machten die ganze 
Besatzung und einen grollen Teil der Einwohner nieder 
und pltinderten drei Tage lang. Nur 30 BUrger sollen am 
Leben geblieben und die Leichen so zahlreich gewesen sein, 
daB man sie nicht alle begraben k onnte, sondern an 1500 
in die Weser werfen muBte. Auch Kaspar Krug, der treue 
zuverHissige Oberstleutnant Geysos, fiel '). Die Berichte Gber 
die vorgekommenen Grausamkeiten g leichen denen, die iiber 
die ErstUrmung Salzkottens verbreitet sind, und aIs Ver
geltung filr Salzkotten sind sie auch hingestellt worden, 
ohne den g r oJlen Unte r sc hi ed, der bei der Be
urteilung der beiden Ercigniss e zu machen ist, 
l u be a c h ten. Her7.0g Georg gab als Entschuldigung an, 
dall die Mitglieder des Niedersachsischen Kreises der auf 

' ) T. lIl, 1'. I [G&!. 
') Dor Landgraf bclchntc in Ancrkcnnung der glltcn Dicnste des 

Obcrsileutnants Krug c.lesscn Witwc illl August l6U4 mit dem Hof Schrnalcn
berg bci Stcinheim ("SWt Paderborn" 11). An SteJle Krugs wurde def 
Major Chr. Motz ObcrstJ cutnant des wciUcn Regiments und blicb als 
soleller zwolf Juhre lang die trCllC StUtze des durch andere Geschaftc 
forl g('setzt in Ansprltch gCllommellen Regimentsinhabers. 
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der Halberstadter Tagung ubernommenen Verpfl iehtung 
Truppen aufzubringen un d ihm zu unterstellen, noeh nieht 
nachgekomm en wareo. D ie Redensart "Vertraue Jurgen" 
war im Volksmunde in der Gegend von H oxter noch im 
vorigen Jahrhundert ublieh und wird es wohl noeh heute 
sein 1). Es ist hier, wie uberall bei Herzog Georg, die 
SChwerfalligkeit des EntsehlieJilens und sein 
Eigensinn, die S e h eu vor jedem \Vagnis und v o r 
allem d as Bcstrcbcn, seine cigenen Truppen in
t a k t z u h a 1 t e n und durch andere die ICastanien aus dem 
F euer holen zu lasse o, die ihn verhinderten zu erkennen, 
was Ehre und Ptlieht gebot . Melanders Truppen waren 
am 7 . und 8. April noch vier bis flinf Tagemarsehe ent
fernt, da ha tte der H erzog die ganze Last des Kampfes auf 
si ch nehmen milssen. Das war seiner Natur zuwider 2). 

Selbst a ls Melander sieh soweit genahert hatte, daJil sie 
vercint den Feind, der den Marsch auf Hildesheim aufgegeben 
und Kehrt gemaeht hatte, mit besten Aussichten auf Erfolg 
angreifen konnten und dringcnde Aufforderungen zum V or
gehen von Oxenstierna eingingen, zOgerte der H erzog nach 
etwa zwei Wochen hi ndureh '). Melanders Vortruppen 
unter Oberst Cratzensle in und Major v , Dalwigk erlitten 
eine empfindliehe Sehlappe, und er selbsl mit dem Haupt
trupp befand sieh UI11 die Mitte des Monats April bei H er
ford mehrere Tage lang in reeht gefahrdeter Lage. Salzuflen 
wurde vom Feinde erstilrmt und geplundcrt, Paderborn war 
eine zeitlang stark bedroht, ligistisehe Truppen aus Waren-

I) Chcmnitz, 11 , S.397, Thcatrum Europaeum, Tl , S. 253, v. d. DeckeD, 
11 , S. 219 IT., Rommcl, VlII , S. 308. In den hessischen Akten fand ieh 
kei ue nahcren Angi.\bcn liber diese Vorglingo. Am U .4. sehrcibt Glinde· 
rode an den Landgrafen: "Gerade a] s die 200 Muskcticrc sueeurs, die 
Geyso aur Huxter absa ndte, Bber die Weser selzen wollten, kalll die 
NILChricht, dall die Stadt im Stllrlll gen011llllen und es grausam herge. 
gangen seL An Melander und Herzog Georg hii.ltcn sic (Oeyso und 
Gunderode) viel fach Partien abgesandtj h alle der J-[ erzog di e co n · 
jun ction in Acht geno mlll ell und der Ge ncralleutllant ni c h t 
ge s aumt , waro da. s Ungluck nicht gesc hehen" (Kr.A. 16&1, I). 
Die Antworl des Lalldgrafen, Frankfart, den 16. 4. u. 20. 4., verraten, 
daB er nicht nur dem Herzog Georg, sondern auch dcm General Mclander 
nicht traute. Er bedauert, nicht kommell zu konnen, "cs fallen hier 
Sllchen vor, dercn cOllsuJt..1tion wir notwendig bciwohllcn mUssen, weil 
Jhr wi6t, wie aHes so Jnngsam und kaltsi nnig hergeht" (Kr. A. 1634, I). 

') .Man .kann dem lIerzog aber auch !loch Schl.immeres zutrauen. 
Es paBte ihm durcha.us nicht, dull del' wichtigc Weserpa6 Huxte r in den 
Handen der Hesscn sich befand (nlUlCfCs Teil 11 1). 

D) Chemnitz,_ll, S. 382 f., 896 f. - ·v. d. Decken, H, S. 22'2 f. tl . llcil. 187 . 

• 
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dorf und MOnster eroberten Beekum und Ludinghausen, 
ruinierten die hessischen Quartiere an der aberen Lippe und 
setzten sieh iI) Lunen, Hamm und Soest fest. Melander tat 
jetzt sein MOgliebstes, ritt selbst am 16. zum Herzog, der 
Landgra! und Gunderode sehrieben ihm, Oxenstiemas A uf
forderungen wurden immer dringender, das alles braehte 
den Herzog niebt zum raseheren Handeln. Erst in den 
letzten Tagen des Aprils, als der General Stablbanske zu 
ihm gesto13en war, sctzte er sich in Bewegung und erreichte 
am 1. Mai von Melander in der reebten Flanke gesehatzt 
die Gegend von Lippstadt. Dieser, der sich bei Soest befand 
und durch schwedische Truppen aus der Welterau unter 
General Beckermann verstarkt war, gin~ nun ungesaumt 
nach Westen vor. H erzog Georg folgte I). 

Bei dieser Offensive nacb dem Rbein, auf die der Land
graf seit dem Monat Februar unausgesetzt hingearbeitet 
hatte, recbn ete er auBer mit dem Vorgehen der nieder
saehsischen Armee auf U nterstutzung durch die Nieder

. la.nder. Ende Marz teilte er dem Reichskanzler mit, da~ die 
Generalstaaten beim Erscheinen der Evangelischen am Rhein 
Hilfe zu leisten bereit waren; er wies auf die Bedeutung 
hin, die die Zufuhr van ~Iunition und Proviant aus den 
Niederlanden fur die Kriegfiihrung der Evangelischen im 
Nordwesten htlttc, und riet ven neuern, roit ihnen in eine 
feste, bestandige alliance zu treten. Da Frankreich einen 
neuen Vertrag mit den Generalstaaten zur Bekampfung der 
Spanier abgeschlossen halte, hoffte er von gemeinsamen 
Operation en auf de m I ink e n Rheinufer entscheidende Er
folge '). Oxenstiema erkannte die Richtigkeit dieser An
sichten an und sah es gem, daB der Landgraf gute Be
ziehungen mit den Niederlanden unterhielt, konnte sich aber 
fUr die "gcwUnschte confoederation" d. h. fur ein festes 
Bundnis mit den Niederlandem nicht entschlieJilen. Ahnlieh 
wie Frankreich und die Niederlander zwar die Spanier be
kampften, den direkten Krieg gegen Osterreich aber ver
meiden wollten, war Oxenstierna im Kampfe mit Osterreich 
und Polen darauf bedacbt, die Last eines Krieges mit Spanien 
von seinem Vaterlande fem zu halten '). 

t} Korrespondenz Dalwigks und Antrcchts zwischen dem 00.4 llIld 
19. 7. Landgraf an OxenstiefDl1, Kassel, den 24. , 28. u. 29. 4. mit Bci
lagen. Oxensticrna an den Landgrafcn, Frankfurt u. M., den 28. u. 29.4. 

2) ~1emoriille fUr Vultejus vom 3l. S. Landgraf un seine Vertreler 
in Frankfurt, Ncuenhof, den 23.3., Kassei, den 28. 4., 7.7. 

11) DaJwigk und Antrccht an den Landgrafcn, Frankfurt, den 19.7. 
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X"l. GemeinsHmcs VOf/;ehen Melanders ulId des Herzogs Georg. 
Erfolge dieser Offensive. " erhinderulIg ihrer AUSllutzUlIg durch 

Jl erzog lJeorg. (Mui- Juli 163!.) 

Als sieh Anfang Mai die hessisehen und sehwedisehen 
'rruppen, gefolgt von den Niedersaehsen, in Bewegung 
setztell, zeigte es sich, welch' leichte Arbeit die Evangelischen 
gehabt hatten, wieviel U nheil vermieden ware, wenn sie 
naeh dem Rat des Landgrafen im Februar oder Marz dem 
Feinde auf den Leib gerUekt waren. Die ligistisehe H aupt
armee unter Geleen und BOnninghausen, die Koesfeld be
lagerte, gab auf die erste Naehrieht, da13 der Feind gegen 
die Lippe-Passe Haltern-LUnen, ihre RUckzugslinie, vorrtieke, 
die Belagerung auf und ging in U nordn ung zurUck. Es 
kam zu Gefcehten, bei denen die Lig isten Geschiitze, Bagage 
und Gefangene verloren. Liinen akkordierte nach kurzer 
BeschieJilung am 9. Mai. Dann wandte si ch die Armee u. z. 
Hessen und Schweden stets voran, auf Hamm. Am 15. be
gann die regelrechte Belagerun g, aber schon in der Nacht 
vom 16. zu m 17. gelang es dem Oberst St. Andn, drei Tore 
zu petardieren. Geyso, der auf Gehei13 des Landgrafen die 
Offensive mitmachte, berichtet iiber dieses Ereignis: "Diese 
Naeht ist der Hamm petardiert, bestiegen und in einer halben 
Stuncle iibermeistert. Von den 1100 Mann, die in dieser 
Garnison gelegen, sind wenige niedergemacht, die meisten 
haben sich versteckt gehalten, der K ommandant Seibels
dorf ist gefangen; unsere Gefangenen Oberst Cratzenstein, 
Major v. DallVigk u. a. sind befreit. Auch Kanons, Feuer
mOrser, Fahnlein und Cornets sind genommen. Gott hat 
wunderbar diese E roberung gegeben, und ist Oberst St. 
Andre Direktor dieses gliicklichen Anschlags unci Ausgangs 
gewesen. Das Pltindern hat sechs Stunden gedauert, doch 
ohne einige Tyrannei. Der Feind jenseits der Ase (Neben- 
fiuB der Lippe) ist kanoniert und in Konfusion gebracht. 
Herr von Geleen ist so perturbieret, da.0 er si ch den Tod 
wiinschel. Man halt aueh davor, da13 Bonninghausen seinen 
Pferden die alten Stangen wieder angelegt habe (I)" '). Nach 

I) Geyso an den Lahdgrafen, Feldlager vor Hamm, den 17.5., An· 
lagc zlIm Schreibcll des I~andgra,f ell an Oxensticl'l lll, Gelnhausen, den 
22. 5. Verg!. mit dioser Ditrstc ll ung v. cL Oeeken, ] I, S. 224 L, der den 
lIerzog Georg wioder ills den Manu, der alles nH~eht, hinstellt, und alm
lieh wie n ,~ch dem Siege von Oldendorf scluieb Herzog Georg an se inell 
Brnder lInd seinen VeUer Briefe (Beil. 138- l4.0), die don lrrtum erwecken 
Illii ssen, ,daB i h III die ErIolgu Zll danken scion. Ein in lranzosischer 
Sprilche abgefaBten Hericht, ohoe Di~tUIll und Unterschrift, in dem Aklcu· 

• 
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der Besetzung von Hamm, das zwischen Lippstadt l1nd 
Koesfeld-Dorsten ein wertvolles Glied fUr die Machtstelll1ng 
der Evangelischen wurde, gingen Herzog Georg und Me
lander gemeinsam auf Munster vor, wo Geleen Schutz ge
sucht hatte, wahrend Bonninghausen Uber die Ruhr aus
gewichen war. Am 21. Mai langte die vereinigte Armee 
des Herzogs und Melanders auf der Heide vor MUnster 
an; es kam an den folgenden Tagen zu Gefechten, die bei 
der Nahe der FestungswerI<e keinen N utzen fUr· die An
greifer hatten. Die Verpflegung der auf engen Raum ver
einigten Armee machte bald solche Schwierigkeiten, dall. sie 
am .25. Mai auf LUdinghausen zurilckging. Dort langten 
dank der fortgesetzten BemUhungen des Landgrafen nach 
einigen Tagen noch 5000 Mann guter niederlandischer Truppen 
unter Oberst Pinson an. 

Die Lage der Evangelischen war zu dieser Zeit also eine 
recht gUnstige. Melander wollte sie nach den Intentionen 
des Landgrafen ' ausnutzen, energisch gegen die noch im 

.Felde befindlichen Feinde vorgehen und die Rheinlinie ge
winnen. Aber wieder wirkte der H erzog Hihmend eio, er 
'wollte Borken und Steinfurt belagern, anderte fortgesetzt 
seine Entschli.isse, gab ordres und contreordres, marschierte, 
urn die Hilfsquellen des Landes grilndlich auszul1utzen, bald 
hier, bald dorthin, und von Mitte J uni an liell er deutlich 
erkennen, da13 er sich nicht mehr irgendwie engagieren, 
sondern nach ,der Weser zuriickmarschieren wollte. Die 
Feinde waren soweit zurUckgetrieben, als es fur die Durch
fUhrung seiner aut Hildesheim, Minden und Nienburg ge
richteten Absichten erwiinscht war j seine niedersachsischell 
Quartiere waren eine zeitIang entIastet, der Fall von Hildes
heim konnte taglich eintreten. Warum sollte er noch langer 
irn MUnsterschen bleiben ? Es war nur die Gesinnung Ge
orgs, die in den Worten und Taten seiner hoheren Offiziere 
zum Au~druck kam, wenn sie offen erkHirten, sie hatten 
keine Lust, fUr hessische Interessen ihre Truppen zu strapa
zieren, wenn sie die hessischen Quartiere planma5ig aus
raubten und plUnderten und mehrere tausend StUck Vieh 
und Pferde nach Niedersachsen forttreiben liel3en '). Der 

stUck "Frankreich 1632- 1636/37" gibt einen gutcn Oberblick Obor die 
Ereignisse im Mai und JUlli und stimmt mit dee von mic nach den hes
sischen Akten gemachten DarstelJung iiberein. 

1) Landgraf an Oxenstierna, Frankfurt, den 3.6., to. 6.; 15. G. , 17.6., 
Kassel , den 30. 6. tUld insbesondere die beigefUgten Schreib en von Mals
burg vom 31. 5. und 3. G. von B. C. v. Uffeln vom 10. 6. uud das Memo-

• 
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Herzog Georg "war sich selbst vollig klar daruber, was die 
strategische Lage und ' was seine Pfticht als schwedischer 
General gebot 1). Sein ganzes Verhalten im Monat J uni, 
seine Arglist und seine Ausreden sind seinem ' im Februar 
1633 beobachteten Verfahren so ahnlich, daJ3 es nicht notig 
ist, naher auf sie einzugehen '). So kam es, daJ3 die Evan
gelischen in den Monaten Mai bis J uli keine graBeren Er
folge erreichten. Die Besetzung der markischen Stadte 
Liinen, Harnm und Soest und die Zuriickeroberung von 
Ludinghausen am 30. O. und Borken am 17. 6. blieben die 
bescheidenen Ereignisse der groll a ngelegten Offensive. 

Der Landgraf, der seit Ende Marz bei den unerquick
lichen Verhandlungen in Frankfurt festgehalten wurde und 
nur vorubergehcnd urn den 24'. April nach Kassel kommen 
konnte, hatte fortgesetzt un'ter groJ3ter S chonung der Eigen
heiten des Herzogs, auf die Operationen, einzuwirken ver· 
sucht. Als Ende April die Konjunktion Tatsache wurde, 
ware er am liebsten zur Armee geeirt, zweifelte aber, "ob 
uf solchen Fall des Herrn Herzogs Lbden dabei verbleiben 
oder auch so viel truppen , als wenn sie selbst zu stedt, alda 
lassen wurden" B). Er begniigte sich dam it, bei Beginn des 
Vormarsches den Oberst Geyso zurn Herzog zu senden, der 
bei den zu erwartenden Reibungen und Schwierigkeiten auf 
einen Ausgleich hinwirken sollte. Dem Kreaitiv fur Geyso 
hatte der Landgraf eigenhandig hinzugefUgt: .. Ew. Lbden 
bitte ich so hoch ich kann, Sie wollen sich un se re Haupt
sache und alles was davon dependieret, recommandieret sein 
lassen, Sie wollen dem Feinde keine Ruhe lassen, bis er ge
darnpft, alsdann wollen wir alle helfen, was Ew. Lbden en 
particulier tractieren mag .. , " monsieur Milander wird treu·.o 
lich von meinetwegen deroselben assistieren" '). Auch spater 

riale flir VuJtejus vom 80. 6. Aul3er den gedruekten Sehreiben linden 
si eh noeh weitcre in den Kr. A. 1 und in T. 111, P. I Hl34 . .J eh weise be
sonders hin <LUf das von Malsburg, Amelbiihren, den 5. 6. 1634:. Ferner 
Oxellstierna an dell La,ndgrafen, Frankflut, den 3. 5., .Maim, den 18. 6. 
mit Absehrift eines Sehreibens an den Herzog "om gieiehen'rage. Chem-
nitz , H, S. 397 u. 401. . 

1) Herzog Georg an Oxenstierna, Amelbtihren, den 6. 6. 1634: (v. d, 
Decken, n, Beil. 141). 

I) Herzog Georg an den LandgraIen, Gehmen, den 18. 6. und Lippc
rode, den 8. 7. 1634. Chemnitz, Il, S. 459-461. Die Korrespondenz 
des Herzogs und des Lalldgrafen ist, wo niehts anderes gesagt ist, ill 
"Braullsehweig-Juug Calenberg 1618- 1634". 

:I) Landgmf an Oxenstierna, Kassel, den 24.4. 1634. 
of) AktennoLiz "Olll 28.4. im '1'. 111, P. 1. 
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versaumte der Landgraf keine Gelegenheit, dem Herzoge 
Angenehmes zu sagen, ihm naeh jedem kleinen Erfolge, so 
unbeteiligt dieser aueh daran war, zu gratulieren I). Naeh 
der Eroberung von Hamm hi elt der Landgraf es far das 
Richtigste, M ii n 5 t e r z u era b ern I eine Ansicht, zu der ihn, 
wie wir wissen, die Ereignisse des Jahres 1633 gebraeht und 
in der ihn die Raeksehlage des Frahjahres 1634 besUirkt 
hatten. Von wel c her Bedeutung der Besitz von 
Munster war, soUte sich noch mehrmals im Laufe 
des Krieges, v o rnehmli e h in der grollen Krisis 
des Jahres 1636 ze igen (T. Ill). Die Frage, ,,\Vie dieses 
Werk anzugreifel1, wie der notige Proviant und ~1unition 
zu beschaffen'c seien, war. von dem Landgrafen und seinen 
Ratgebern grandlieh erwogen und besehaftigte ihn aueh 
jetzt. Giinderode in K assel, Malsburg in Melanders H~u pt
quartier und der naeh Paelerborn zuriiekgekehrte Geyso er
hieltcn Anweisungcn. Die wichtige MitlVirkung der Nieder
lander von W esel aus konnte in Reehnung gestellt werelen '). 
H erzog Georg lehnte aber ein solches U nternehmen als zu 
schwierig entschieden ab, auch wollte er keinerlei Proviant 
und Angriffsmittel aus Niedersaehsen, \Vie er in diesem Fall 
offen aussprieht, hergeben '). Immer dringender verlangten 
Malsburg und Uffeln, dall der Landg raf kame, die Zustande 
bei der verbiindeten Armee seien un ertraglich. ,H erzog Ge
org anelere fortgesetzt seine Anordnungen und Entsehlasse 
und bringe dadureh alles in Konfusion '). Ende Juni k onnte 
der Laudgraf sieh endlieh in Frankfurt frei maehen. Naeh 
etwa 8 tagigem Aufenthalt in K assel erreiehte er am 8. Juli 
Paderborn, am 9. Lippstadt, wahrend Herzog Georg ganz 
in der Nahe dureh das Markisehe und Paelerbornsehe mit 

1) Lnndgraf, Kassei, den 15. 5., Frankfurt, den SO. 5., 8. G. 1634. 
2) Landgraf an Oxcnstierna, ~editiv fUr SixtiollS, Frankfurt, den 

3. 6, 1634. Kr. A. lU34, L Landgmf an Glinderode, Frankfurt a. M., den 
30.5.1634 mit den fUr Mela.nder, Malsbu rg lInd Geyso bcstimmtcll Wci· 
sungen. Von strategischer lleaniagung, milita rischer KI;~rheit uod gr lind· 
li cher Kennlni s der nd.ministrativcn Verhli1tnisse zcugt das Mcmoriaie d . d. 
Frankfurt a. M., den 26.5. , mit dCIIl er Nic. Sixtinus zum Reichskanzler 
nach Mainz sandte. AJlc in Bet.racht kommenden Fragen si nd hier ein
gehclld erwogen. Anf den Wert ei nes festcn Blindnisses mit dCIl Nicdcr· 
Hindem weist del' T.andgraf wiederum hin (5. ILuch Landgraf an Oxen
stierna, Kassel, den 00. 6., 7. 7). 

') Henog all dell Lalldgrafen, Gehmcn, den 18. G. 1634. 
4) Die scholl erwiihllten Bricfe und cin Schrciben des Landgn.t.fcll 

an Oxenstierna, Frankfurt, den 21. 6. , das lllcht l.\bgedruckt is t, dessen 
KOllzept s ich in dcm Aktcnstuck ,.KorrcspondeDz" in Marhurg bcfind ct. 
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seinem H eere ostwarts auf H oxter·Hameln marsehierte und 
dem Landgrafen am 8. von Lipperode mitteilte, er sei ab· 
marsehiert, weil d ie F einde aus W olfenbil ttel, Minden, Nien· 
burg den niedersaehsiseben Kreis stark sehadigten und im 
westfalisehen Kreis niehts mehr zu verriehten sei 1). In 
Wirkliehkeit war der Aufbrueh erfolg t, weil der Fall von 
Hildesheim bevorstand , der H erzog bei der Teilu ng der 
Beute nieht feblen und Min den bel.gern wollte. Hildesheim 
fi el am 9. Juli , drei Tage vor dem Eintreffen des Herzogs, 
und alle die Streitigkeiten, die dies E reignis und der un· , 
erwartete T od des kinderlosen Herzogs Friedrieh U lrieh, 
vier W ochen spater, unter den welfischen Vettern einleiteten, 
hinderten den H erzog nieht, si eh alsbald auf Mi nden so zu 
verbeiMen, wie tt /, Jahr zuvor auf Hameln . 

Fur den Landgrafen wird es nieht sehmerzlieh gewesen 
sein , daJil der Herzog das Stilt Munster verlielil und einem 
Zusammentreffen mit ihm am 9. Juli auswieh, aber daJil er 
auI3er seinen eigenen Truppen auch die zur Rheinischen 
Arm ee gehorigen Beckermannschen, Nassauischen und Burgs. 
dorfsehen R egimenter, die Oxenstierna dem Landg rafen 
zugewiesen hatte, mitn ahm und bei seinem Aufbruch wieder· 
urn viel Vieh und Pierde aus den hessisehen Quartier en ab· 
treiben lieB, das war doch ein zu starkes Sehelmenstiiek. 
In seinem ersten U nwillen drohte der Landgraf, er wurde 
"m it dem I{ur·I{61nischen, \Vie man uns an die l-Jand ge· 
geben, es au f eine Neutralitat einrichten", sich auf Behaup. 
tung dei' eigenen Garn isonen beschranken und den Feind 
hingehen lassen, wohin er wolle. Der Niedersachsische 
Kreis wurde dies dann bald zu empfindcn haben. Oxen· 
stierna war zwar auch uber das Verhalten des H erzogs ent· 

I} LandgraI an Oxenstierna., Kassel , den 00. 6. , nebst Memoriale Hi r 
Vultejus. Hcrzog an don Landgralell , Lipporodo, den 8. 7. Me landcr, un 
den der Herzog gcschrieben hattc, er musse abmarschieren, dll. der Feind 
Truppon van AHinstor naeh !d indcn gesandt hallo, s teUto rost, daB 
os nur 300 Mann waren und daB der Herzag auBer den um Hi ldcshei m 
befindlichen Truppcn noeh 8000 M. z. ]) f. lI . Z. F. an der Wescr bei· 
gammon hat.to Cl'. 111, P. n, .Melander an den Landgrafen, Hamm, den 
7. 7. uod Lutgclldortmund, den 11. 7. IG34). 

N o e h u n g ose hi e k te r a l s di os e Au s r e d e n d es J-l o rzog s 
Go rog i s t v. d. D ee k e n m i t se in er 1 e i ch tl e r tige n Beh a up tu n g , 
de r H erzog s e i n a ell d e r We s er z u rH c k m a r s c h i e r t, w e i I Oxen
s tie rn a u nd dor L and graf I cs te Pl id zc a m R h ei ne hatt e n 
e r o b e rn wo l lo ll , u m s i e de n F r a n z ose n a u s zu Ji o f e rll (H, 
223 lI . 236). Was von den llemuhungen v. d. Deckcns, den Hcrzog a.ls 
gu ten Deut·senen uud Franzosell feind hinzustcllou, zu haltcn ist, crgibt 
si ch aus- ToiJ J11 meiner Arbeit. 

, 
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rustet, sl)chte den Landgrafen jedoch zu beruhigen und 
setzte durch, daJil Herzog Georg die Beckermannschen und 
Nassauischen Truppen zurucksandte 1). 

In Wirklichkeit hat der Landgraf nicht gesaumt, seine 
alten Plane auch jetzt noch durchzusetzen. Malsburg, der 
in alIen Fragen der Heeresversorgung eine Autoritat war, 
bielt den Angriff auf Munster fur durchftihrbar. Er hatte 
sich vergewissert, daJil die Herrn Staden di~ Hessen mit 
Munition und Lebensmitteln, wenn auch nur gegen Bezahlung, 
unterstUtzen wurden 2). Da das Stift Munster von den nieder
sachsischen Bundesgenossen vollig ausgeplundert war, hatte 
der Landgraf auf Malsburgs Anregung rechtzeitig vom . 
Bundesrat die Zustimmung erbeten, dall' die Grafschaft Mark 
ven ihm in K ontribution gesetzt wiirde 5). 

Oxenstierna, dessen Gedanken sich nach den ersten 
Erfolgen im Mai schon wieder bis z u de m An g {j ff a u f 
K () 1 n verstiegeo, sah ein, daB die Fortnahme ven Munster 
die Vorbedingung fur dieses U nternehmen war '). Auch 

: alles, was der Landgraf ihm im Juli durch Vultejus vor
tragen lie.f3. uber ein engeres Biindnis rnit den Generalstaaten, 
uber die Verstarkung der Armee, die Fortfuhrung des 
Krieges an -und uber den Rhein und die Belagerung von 

- Munster hielt er fur reiflich und wohlbedacht und versprach 
moglichste UntersWtzung '). 

Um niederlandische Unterstutzung heim Angriff auf 
Munster zu erlangen, war der Landgraf bereit, seine ent
behrliche Reiterei dem Prinzen von Oranien zu einem Vor
stoll auf Brabant zn unterstellen . Melander hatte sich zu 
diesem Zwecke dem Rhein bereits genahert, aIs der Land
graf am 13. J uli in Dortmund anlangte. Ruhrort und Duis
burg wurden starker besetzt und die Dberbruckung des 
Rheines in Aussicht genommen. Der Landgraf besprach 
das Nahere Mitte J uli mit dem Prinzen von Oranien in Wesel 
und hielt sich dann bis gegen Ende dieses Monats in Dins-

') "Heilbr. Bund" n. Dalwigk und Antrecht an den Landgrafen, 
Frankfurt, den ID. 7. , Landgraf all Oxensti'erna, Lippstadt, den D. 7. , Oxen
sticrna an den Landgrafen, Frankfurt, den 14. 7., 18. 7, u. 2'2.7. Chcm. 
nitz H, S. 461. 

2) j~andgraf an Oxenstierna, Dortmund, den liJ, 7. , Camcrarius an 
Ufleln, Haag, den 8. 7. Hommel, Vlll, S.312 Anm. 

S) Kreditiv fUr Vultejus, Kassel, den 30. 6. "Heilbr. Bund", 11[ , 
Mcmoriale fUr Vultejus vom 30. G: 

4) T. Ill, P. J. Landgraf an Goyso, Frankfurt, den ·30. 6. 1634. 
6) "Heilbr. Bund Ill , 1634/35" . Oxenstiermt an d Oll Landgra(en, 

Frankfurt, dell 22. 7. 

• 
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laken auf'). Hier zeigte sieh, wieviel Zeit undKopfzerbreehen 
der Frankfurter Konvent mit der Frage der pfalzgrafliehen 
Neutralitat unnotig vom April bis Ende ]uni versehwendet 
halte 2). Der ligistisehe Feldmarsehall Graf Ph. v. Mansfeld, 
der im Killnisehen eine neue Armee gebildet hatte, setzte 
sich im Herzogtum BBrg, in und um Milhlheim a. R. fest 
und verhandelte mit den Stand en ilber die Kontribution . 
Das gab aueh dem Landgrafen freie Hand. Ehe er jedoeh 
Entscheidendes im Bergischen und bei 1tHinster unternehmen 
konnte, muJilte er seinen Feldzugsplan andem und sieh gegen 
Mansfeld wenden, der ihn in seiner linken Flanke bedrohte ' ). 
In der ersten Halfte des Angust befanden .ieh die hessisehen 
Truppen, sehwedisehe Verstarkungen von der Sieg und 
von der Weser her und die Annaherung des Prinzen von 
Oranien erwartend, in der Gegend von Haltern a. Ruhr. 
Da tr a t en Ereignisse ein, die nicht nur die Aus
filhrung der hessisch-niederlandischen ,PUne 
verhinderten, sondern die ganze miliUirische 
und politische Lage vOllig umgestalteten. , 
XVII. ])flS UamlclI·W()SCII illl ltiickclI der hess ischen Arlllcc IIlId 

seillc Uekiillll)hlllg dUTCh Obcl'st Hcyso 4). 
Nachdem die hessisch-lilneburgschen Truppen Anfang 

Mai den V ormarsch naeh Westen angetreten hatten, be
gannen auch wieder die Streifzilge der Obersten Osterholt 

I) Landgraf an Oxensti erna., Dortmund, den 13.7., Kreditiv fur :Mals* 
burg, deL' Will Reichskanzler gesandt wurde, vom 14. 7. "Niederlande 
1617- 1639." Jnstr. fUr Melander, Sti epel, den 6.8. 1634. 

2) Chemnitz , H, S. 449, Klich , S. 98 f. AlIch in der Korrespondellz 
Dalwigks nnd Antl'echts zwischen dem 24. 4. u. 5. 7. wird die pfalzneu
bllrgische uDd markische Neutral iUlt fortgesetzt behandelt. 

8) 'L'. rn, P. H 1634. Landgraf an Geyso, Dinslaken, den 18. 7. 
Kr. A. lu34, Ill. Ln ndgraf an GUndcrodc, Stiepcl (.ostlich Ha.ttingen), den 
1. 8. , .Hamlll , den 12. 8. J,andgraf an Oxcnsti erna, Stiepel, den 2. 8., 
Schwerte, den 13. 8. mit Bricfen des PfaJzgrafen. KUeh , S. 98 f. , 115f. 
Die Korrespondenz mit GUlldcrode <lU S dieser Zeit zeigt ebenso wie die 
mit G. Schimmelpfang, wie des Landgrafen SOl'ge stets £Ius Ganze del' 
miliUi,ri schen , politischen und del' V~rwaltuJlgsange l f::genheiten umfaBte. 
Die Verstarkung del' FestungsanJagon Kassels Jag ihm besonders am 
Herzen. Am 13. 7. schricb er: Versucht, ob lhr mit den waehtfreien 
Knechten ein Werk illlfangen konnt, etwa beim Holzgraben, oder bei del' 
neuen Hriicke oder Hornwerk auf delll obersten Garten. Dr. Jllugmann 
(Biirgermcister von KasseJ ) \VeiD , wie cs gemacht word en soH O{r.A. 
1634, 1). Auch die Korrespondenz mit Geyso libel' die Paderbornscho 
Angelegenheit war ein rege. 

4) W. Richter erwahnt von alIen di esen Dingen nichts . • 
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und Erwitte und der Bandenkrieg, der fiir den Verkehr von 
und zur Armee und fiir das platte Land gleich empfindlich 
war. Er wurde wohl von Teilen der Bevolkerung be
giinstigt, war aber durchaus k ein V.olkskrieg, wie ihn 1808 
die Spanier, 1870171 die Franzosen gegen einen in ihre 
Lander eingedrungenen Feind fiihrten. Bei Fiihrern , wie 
Paul Daube, Grasteufel, Brandjohann, Hasenbein, Quadfassel, 
sammelten sich diejenigen S61dner, u. z. meist Reiter mit 
und ohne Pferde, die ein wildes Rauberleben dem regel
rechten Kriegsdienst vorzogen. 

Der Oberst Geyso verlieB bald nach der Eroberung 
von Hamm die Armee und konnte sich nun wieder seinen 
ihm im F ebruar iibertragenen Aufgaben als S tatthalter des 
Stifles Paderborn widmen I). Versorgung der notleidenden 
Bevolkerung mit Lebensmitteln und Bekampfung des Ban
denwesens waren das dringendste. In den Stadten liell 
Geyso bekannt machen, dall die Burger die Mauern und 
Tore gegen die Schnapphahne zu verteidigen hatten und 

. schwere Strafen diejenigen treffen wiirden, die ihnen Einlall 
oder irgendwelche U nterstii tzung gewahrten, selbst wenn 
die Fiihrer Handschrift und S iegel des K aisers vorweisen 
wiirden. Bei seinen U nternehmungen gegen die Schnapp
hahne, die in Banden von 100 Reitern und mehr, bald hier 
bald dort auftauchten und selten langer als eine Nacht an 
einem Orte zubracbten, standen ihm das Reiter-Regiment 
seines Bruders, seine eigenen Musketiere und einige v on 
dem Oberstleutnant O. H . v. Calenberg neu aufgestellte 
Kompagnien zur Verfiigung '). Mancher Vorstoll, der gegen 
die Schnapphahne gemacht wurde, war vergeblich, doch fehlte 
es auch nicht an Erfolgen. Der Rittmeister Balthasar Riidiger, 
dessen besondere Tiichtigkeit im Kleinkriege in diesen Jahren 
mehrfach erwahnt wird, iiberraschte den Paul Daube in der 
Gegend von Warburg. Es kam zu. einem Gefecht, bei dem 
mehrere Reiter des Daube get6tet, er selbst verwundet und 
mit einer Anzahl seiner SpiellgeseUen gefangen wurde. 
Giinderode, der dem Landgrafen dies mitteilte, meinte, die 
F estnahme dieses "beriichtigten R auqers sei mehr als 1000 
Pferde wert" ; auch der Landgraf sprach seine Befriedigung 
aus und hoffte, dall Geyso und der Vizekanzler wiillten, \Vie 

1) T. Ill, P . I 1634. Landgraf, Frankfurt a. 1\1., den 30.5. , spricht 
Geyso seine Beirjedigllng hieriiber :ms. 

I) '1'. HI, P. 1 1634. Giinderode an dell LUlldgrafeu, Kassel, den 
6. G., 7.6. 11 . 9.6. Chemnitz, IJ , S. 486. 
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"mit diesem greulichen Morder" zu v~rfahren seil ). Der aus 
Liebenau st ammende K ornet des D aube wurde als ge
born er H esse ohn e weiteres ersehossen. Ober Daube selbst 
wurde ordnungsmaBig Gerieht gehalten und a ll ihm a[l
sehein end die Todesstrafe vollstreekt. Geyso sehreibt wenig 
stens an Giinderode, daB er "dem kleinen Finnen", def nach 
Brandstiftungen bei Medebaeh und Sehmalenberg gefangen 
wurde, als einen R auber und Hurer den K opf ha be abhauen 
lassen. Paul D aube, iiber den die Paderborner R egierung 
das Urteil fallen wUrde. sollte ehestens fo lgen '). Ein anderer 
BandenfUhrer Quadfassel begehr te hiernaeh fU r sieh und seine 
30 R eiter Pardon und erbot sieh, K aution zu stellen. E nde 
Juni unternahm Geyso selbst ein en V orst03 gegen Osterholt 
und Erwitte, die bei Gehm en, sudlieh Brak ei, plOtzlieh auf
g etaucht waren. Sie wichen hier noch rechtzeitig aus. 
Bald darauf in der Naeht vom 2. zum 3. J uli gelang es jedoeb, 
sie, die 400 M. stark in einem Gehoiz bei Seherfede lagerten, 
zu umstellen. N ach ein em regelrechten Gefecht wurd en sie 
zerspreng t , 22 Tote blieben auf dem K ampfplatz, 34 Pferde 
wurden erbeutet , 2 Omziere gefangen 3). Aueh ein Ansehlag 
auf Hasenbein, der in ein em Meierhofe bei Stadt berge si ch 
aufhielt, hatte am 8. Juli E rfolg . Dagegen gelang es dem 
Grasteufel mit 120 Pferden H oxter zu uberfallen, soda3 
Geysos Major mit zwei K ompagnien z. Pf. und 130 Muske
tieren zu sein er V ertreibun g ausgesan dt werden mu.i3te "). 
Die Mallnahmen Geysos m ussen allm ahlieh ihren Zweek . er
reieht haben, die Klagen uber d ie Sehnapphiihne im S tift 
Paderborn wurden 'seltener. 

Neben diesem fur die Truppen so besehwerliehen Klein
krieg hatte Geyso noeh nach einer an deren Riehtun g hin 
t atig zu sein. Auf der R eise zur A rmee erfuhr der L and
graf am 12. J uli in \Verl, da3 Bonningshausen uber Olpe 
auf Attendorn vorgegangen seL Es schien, als wolle er 
die hessische Offensive nach dem Rhein wieder mit einer 
Gegenoffensive auf H essen parieren. Geyso sollte Gunderode 
benaehrichti gen und in Verbindung mit diesem und den 
DalwigkschenReitern , deren Q uartier die Grafsehaft Waldeek 

1) 1'. 111 , r'. T 1634. Gilnderode an den LUlldgrafen, Kassel, den 
2. 6. Antwort des Landgrafen, Frankfurt, den 10. 6. in Kr. A. 1634, 1. 

2) T. lIT. P. J 1634. Geyso an Gunderode, Paderborn, den 18.6. , 
19. 6., 21. 6. 

. 3) 'r. 1I1 , P. I 1G34. Geyso an den Landgrafen, Paderborn , den 21. 6. 
') T. Ill , P. I 1634. Geyso an den J~a ndgrafen ) Paderborn , den 8. 7. 

u. 16. 7. 

• 
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war, das Land Hessen schutzen '). Auch Graf Eberstein, 
der endlich aus Pommern zuruckgekehrt war, war bei der 
Abwebr dieser Bedrohung vorubergehend tiitig. Sie scheint 
aber nur ein Manover gewesen zu sein, denn schon am J 8. 7. 
wunscht der Landgraf, daB Stadtberge blockiert werde und 
Geyso die Sache kommandiere '). GOnderode unterstutzte 
diesen schwieri gen Auftrag nach Kraften, brachte selbst zwei 
starke StOcke und einen Feuermorser nebst 150 M. von der 4 
K omp. starken Besatzung von K assel undo 300 M. Land
volk mit. Geyso, der an cigenen Truppen nur 150 Muske
tiere uod 400 Pferde einsetzen k onntc, wollte vor dem 
S tein tor die GeschUtze in Stellun g bring.n und die S tadt 
beschieBeo '). Das reizte Bonninghauscn nalUrlich zu er
neutem Vorgehen. Der Landgraf selbst riet nun zur Vor
sicht, da feindliche Truppen von Siegen aufgebrochen 
seien '). Geyso hatte die Gefahr erkan nt, 109 rechtzeitig 
ab und schrieb dem Landgrafen: ,,lch bin zu scbwach, urn 
g leicbzeitig S tadtberge anzugreifen und mit dem anrUcken
den Entsatz zu fechten. D r ei gefahrdete Garnisonen auf 
einmal zu entblOl3en, wollte ich mich nicht unterstehen. 
Auch ist die MOrdergrube (Stadtberge) so beschaffen, dal3 
man rnit einem Ueberfal1 mehr ausrichten kann , als mit 
einer kostspieligen Beschiel3ung ')." Bonnioghausen unter
nahm nun auch nichts Weiteres. H essen war ausreichend 
gesichert, und im Stift Paderborn war bessere Ordnung 
hergestellt, als im August die g rol3e Krisi .. eintrat, die die 
schwedisch e MachtsteUung in SUddeutschland zurn Zu
sammenbruch brachte. 

X"lU. ])er Frnnldurter KOIl\'c nf . (illiir"z- Oktober 16::14.) 
J,llullgrnf Wilhellll ldiU an dOIll Krieg8zieiged:UlkclI GU !;'I\\' Adolfs 
rest. n ett eu'UtI!; dicscr Tat sllchc fiir die Ueurl e lluug ti er hoss. l'oliHk 

1111(1 rur ]~ rijrt erungen iiber tI:lS ltustalt Atlolf-]>roblclIl. 
Die Bestrebungen Oxenstiernas, den H eilbronner Bund 

Zu festigen und zu erweitereo, waren rechtzeitig von den 
osterreich-spanischen Politikern pariert worden. Sic hatten 
Kursachsen durch neue Lockungcll gewonnen, standen seit 
Anfang des J ahres 1634 mit ihm in Verhandlungen und 

') Kr. A. 168<1, 1. Landgral an Geyso, Werl , den 12. 7. 
') T. 111, P. 2 1634. Landgraf an Geyso, Dinslaken, den 18. 7. 
') T. HI , I). 2 1Gl:H·. Gi.indcrode an dcn Lllndgralcn. Wolfhagcn, 

den 2. 8. 
' ) 1'. Ill , 1'. 2 IG34. [andgml an Goyso, Sliepei, den 5. 8. 
r.) T. 111 , P. 2 l SStl Gcyso an dcn LandgrafcII, Paderborn, dCIl 12.8. 
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sorgten dafilr, daB diese Verhandlungen die Bedenken der 
evangelischen Stande sich der schwedischen Filhrung anzu
vertrauen, erhOhten . Wie in Halberstadt, so wurden auch 
in Frankfurt durch Kursachsen die Sammlungs-Bestrebungen 
Oxenstiernas durchkreuzt, die Gegensatze verscharft und 
die Verhandlungen zu einem endlosen, unfruchtharen Hin
und Herreden gemacht '). Der Verlauf der Tagung und 
die Geldnot Schwedens und seiner deutschen Verbilndeten 
kamen Herrn de F el1cql1icres zu statten; es gelang ihm, den 
Reichskanzle r den Wilnschen Frankreichs zuganglicher zu 
machen und die protestantischen Stande des W estens immer 
mehr zu ilberzeugen, dall sie ohne die VntersWtzung des 
reichen Frankreichs verloren waren ~l 

• 

Der Landgraf kannte alle Schwachen der evangelischen 
Kampfi'ront sehr genau, den Kalvinisten - Hall und die 
ganze Vnzuverlassigkeit der Kursachsen, er wui3te, da0 
,jeder mehr auf das privatum als auf das publicum sahe"; 
auch daB die schwedische Leistungsfahigkeit noeh geringer 
werden wilrde, wenn demnachst der Waffenstillstand mit 
Polen abliof, war ihm nicht verborgen. Den Franzosen 
milltraute er grilndlich, er suchte nach Kraften zu ver
hindern, daB sie F estungen im Elsa.0 und am mittJeren 
Rhein in ihre Gewalt bekamen. Aus allen diesen Grilnden und -
nach seiner ganzen Gemutsveranlagung wUnschte er nichts 
sehnlicher, als einen Frieden, der Gewissensfreiheit, Ruhe 
und Ordnung im Reich sicher zu stellen, geeignet Ware. 
Er beklagte tief als Haupthindernis filr einen solchen 
Frieden "den Glauben der Papisten, dai3 sie keine mit den 
Evangelischen aufgerichtete Tractate zu halten verpflichtet 

' ) ChemniLz, H, OG4£. , 400 f., 492 f. RiILer, 1II, 588 f. Gil nther, 58 f. 
Dber die Frago, welche 1-tRllllng SU.ChSCIl all! dem Frankfurte r Konvont 
zu beobachten habe, hallc der Ifofp rcdiger Hoc ein Gutachtcn abgegeben. 
Er sagt, ., unzwciIclhaIt sind diejenigen echte Ilciligc Gottas, die bisher 
luithaHen, der groBen J-iure \'on Uabylon (d. h. dcm Papstlum) die K1 eider 
auszuz iehen", uber \'crneillt cutschieden die Frago, ob de r KurfU rst den 
Kalvinistell heHen dUrfe, .,das soi nichts anderos, al s dem Urhober des 
Kalvinismus, dcm Toufel, Reitcrd ienstc leisten" (lIolbig, 675 u. (80) . - In 
don Murb. Aktell .,Hoilbr. llund ", H, findct si eh c ino ~' lill e weitsehwcifiger 
Jlropositionen , Relationell , Voten, Antrago groBcrer, kl ei ner und kJeinster 
ReichssUilldc, die dio gauze Verworrcnheit., Sehwo rfiilJ igkoit nnd Un[rucht
barkeit dor Tag-ung erkcllllon lassen. leh habo illicit nicht in sie vertioCt. 
Vou Kretzschmars Werk ist Niiheres zu crwnrtOIl . 

I) Dalwigk u. Antrocht, Frankfurt a. M., den 9. 6., 10. 6. , 12. 7. , 
80. 8. Vultejus, FrankIurt a. M., den 12. 7. 1634 . Ritter, nI, 085 f. 
Droysen, 11 , 7 r. 

Zcitachr . Bd. &t 10 
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seien" 1). Die kaiserlichen Politiker meinten es, oach seiner 
Ansicht, nicht redlich mit den Friedensverhandlungen, 
wollten durch sic nur ihre Gegner trenne n und schwachen; 
mehr wie je sei Einigkeit notig, mehr wie je k a me alIes 
auf eine Verstandigung Brandenburgs mit SchlVeden an. 
Die Aufrichtung eines deutsch-schwedis c hen 
Bundesstaates hielt der Landgra! auch j e tzt 
noch fur mOglich und fur das erstrebenswerteste 
Kriegszi e l. Gustav Adol! hatte in den J a hren 1631/32 
planmal3ig auf eine Personal-Union der Hauser Hohen
zoIlern und Wasa hingearbeitet. An den Gedanken einer 
ehelichen Verbindung des brandenburgischen Kurprinzen, 
des spatercn "gro.0en KurfOrstcn" mit der cinzigen Tochter 
und Erbin Gustav Adolfs knupft die Instruction an, die 
die BevolImachtigten fur die Frankfurter Tagung, DallVigk 
und Antrecht, erhielten '). Es heil3t in ihr: Pommern, 
Kurbrandenburg und dessen Besitz in W estfalen und am 
Rhein, das Magdeburgsche und Halberstadtsche, H esse n 

. (das, \Vie wir sahen, der Landgraf dUTch die Stifte Pad cr· 
born und Munster zu vergrOl3eren hoffte), das Herzogtum 
Franken unter Herzog Bernhard, Mainz und das Deutsch
meistertum unter der Administration Oxenstiernas und 
11oros wtirden die festen StOtzen des Bundes sein, an dem 
die anderen ReichssUinde Anlehnung suchen wurden, zuerst 
cler niedersacbsische Kreis, spater auch Kursachsen. urn 
nicht gaoz isoliert zu sein. Dieser Bund sei so kraftig, 
dal3 Danemark und Polen mit ihm rechnen mullten un d 
"auch der Franzos ein mal zu murren s i ch entblOden" 
wurd e. Der Prinz von Oranien, bei dem der ](urprinz 
auferzogen werden mOsse, wOrde neben l{urpfalz in cinen 
vertrauten Universalbund treten, s odaS dann die Evangc
Hschen allerseits eines bestandigen Friedens sicher sein 
k Onnten. Weil der junge Prinz hoffentlicb dcut
scher I( o nig und endlich Kaiser werd e n wiirde, 
solle e r nicht in Schweden, sondern in einer 
namhaften deut sche n Stadt, ctwa zunachst in 
Stettin residieren, bis man spater nach Prag oder sonst 

I) Hci lbr. BUild, 11. " Punkt.e, die in Frankfurt den cvungcl ischcn 
StlIlldcn proponiert wcrdcn 801l0n", illsbosondere Nr. 3 , nlhtiollCS, wanlln 
lIHlll si ch zu den Friedclls ·'1'raclilten vcrstohen soH". Oh ne Ulltcrschrift, 
jedcll fulls im MH,rz 1634 vcrfuBt. 

t) "Mcmoriaie der Hess. Uevollmachtigtcn", Fnlllkfurt a. M., den 
2!1. 4. 1684, Anlage zum Brief des T~andgrafcn an Oxclls li c rna., Kv. sscl, 
den 21. S. 1634. (Gekiirzt.) 
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wohin kame. :..- Vber SOddeutsehland, Kur-KOln und Kur
Trier sagt das Memoriale niehts. Da13 auBer Kurpfalz aueh 
di e anderen H eilbronner Verbilndeten einem deutsch-schwe
dischen Bunde si ch anschlie13en wiird en, wird ats sicher ange
nom m en warden sein. Der Gedanke e in er Vereinigung 
Kur-K Olns mit dem hess.-westpfaJisehen Fiirstentllm und 
der Dbergang der Kurwiirde auf H essen hat den Land
grafen zeitweise besehaftigt. (S. 17, Anm. 3.) Die Annahme, da13 
in W estfalen und am R hein ein gro13erer Teil der Be
votkerllng allmahtich aus eigenem Antrieb zum Protestantis
mu s zlIruckkehren wiirde, war wohl nkht unberechtigt. 

Diesem bisher unbeachtet gebJiebenen Memoriale kom mt 
gro13e Bedeutung lo. Es bekundet, da13 Land g raf Wilhelm, 
"der BesUlndige", dureh alle W echselflille des Krieges hin
durch an den Grundanschauungen festgehalten hat, zu denen 
er und seine R ate nach sorgsamen Erwagungen im "Vinter 
1631132 gekommen waren (K ap. n, S. 17). Es entkra ftet 
die ~Ii0deutungen, zu denen sein Verhalten den franzOsischen 
Lockllngen gegenUher Veranlassung gegeben hat (S. 56 u. 125, 
Anm. 2) und es verschafft uns die Gewi13heit, da13 er die Kriegs
zielgedankcn, die im Kopfe Gustav Adolfs nach seinem Siege 
hei Breitenfeld allmahlich fcstere Gestalt gewonnen hatten 
( Kretzschm ar, Egelhaaf), gekannt und gehilligt hat. Gustav 
Adotf mii0te ein Phantast, ei n Idiot gewesen sein, wenn er 
nicht bestrebt gewesen ware, bei einem gOnstigen J<riegs
ausgang, die Lehensinteressen Sehwedcns und die Zukllnft 
des Protestantism us in Deutschland ausreichend gegen den 
Osterreich.-spanischen lmperialismus sicher zu stellen. Beide 
engverbUndet, waren in gleicher W eise bedroht. Diese Tat
sache hat von alien nord- und mitteldelltsehen FUrstcn -
neben dem Administrator des Bistums Bremen - nur Land
graf Wilhelm klar erkannt und ihr folgerichtig und auf
opfernd R echnung getragen. Wie Gustav Adolf, so wollte 
auch er, da0 der schwedisch-deutsche Bund nur durch freie 
V ertrage aufgerichtet wUrde und si ch allma hlich erweitere. 
Die F reiheit der einzelnen Lander, ihre inn e re n Angelegen; 
heiten zu ordnen, sollte nicht beeintrachtigt werden. AIs 
Vorbild hat dem K onige und dem Landgrafen, dem treuen 
Freunde und Verwandten der Oranier, die Verfassung der 
nied erlandischen "Staaten" vorgeschwebt (Kretzschmar.l, 6), 
mithin t soweit deutsche Landcr in Betracht kam en, ein 
Bundesstaat, den m an w o hl mit d e m n o rdd e ut
se h e n Bun d e de r J a h r e ; 81 6/70 v e rg I e i c h en k ann. -
Diesen Bund hatte der K Onig kurzweg corpus evangelicorum 

10' 
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benannt. Schutz gegen Bestrebungen, wie sie sich im Jesuiten
orden verkorperten, war seine erste A ufgabe. Die Kaiserherr
schaft der Habsburger und die geistliche Furstengewalt muBten 
beseitigt werden, wenn Frieden und Ordnung in Deutschland 
herrschen soHte. Die katholische Religion als solche wollte 
jedoch der l.andgraf ebensowenig wie Gustav Adolf he
kampfen. Dem Schweden war das lutherische, dem Ressen 
das reformierte Bekenntnis k einesweges g leichgultig; aber 
ihre auf den Reiland gegrundete aufrichtige FrOmmigkeit 
hat das allen Christen Gemeinsame stets hoch Ober das sie 
Trennende gesteHt. Ihre religiOse Duldsamkeit entsprang 
noch einer anderen QueHe: Beide kan nten genau die Politik 
Richeliens, dje den Religionshall in Deutschland, als sHirkstes 
Momeht seiner Schwache, dauernd scharf erhalten wollte j 

beide hatten das Elend vor Augen, das religiOser Fanatismus 
angerichtet hatte nnd beklagten ihn tief. 

Wie sie sich die Verfassung einer van Rom unab
hangigen katholischen Religionsgemeinschaft gedacht haben, 
tlarUber lehlt mir aHerdings jeder Anhalt. 

Di e 13 e w e rt u n g def hessischen Polilik hiingt ab von def Beant
wortung del' Fragc, wclchc Bedeulllllg m3.n den Talon nod den Jd ccn Gltstav 
Adolrs bcizlliegcll hat, cin Problem, das ielt sehon kurz strciftc I). In jcdem 
Fall e verdicnt sic, als direktcs GcgcnteiJ del' sog. kursachsischen PolHik, 
hohe B c a c htung. Noch mchr als im 19. Jahrhllndcrt wnrcn im 17. Jahr
hunderl die Ratgcbcr, hohe llcamten und Gunstlinge aiDes Herrschers, 
se in getreues Spiegelbild . Uber die personlichen Eigenschaftcll des Land
grafeD WilhelnT, seinen staatsmannischen Weitblick, seine mit LCtuterkeit 
de l' Gesinnung verbuDdene politischc Klugheit, konnen ZweifeJ nicht be
stohen, sic werden uns durch sei ne AuBerungen lInd Taten del' niichsteu 
11 Jahre noch iml.ller dellUicher orkennbar werden. Giinstlinge und UIl-

1) OLer die ei uer wissenschaftli chen BehandJll ng dieser Frage ent
gegcnstehenden Schwierigkeit.en s. C. Fey. Die katholi sche Geschichts
schreibllng steht, wie durchaus erkHirlich, dem Wesen und Wirken Gustav 
Adolfs grulldsatzlich ablehnend gegenUber. Aber an ch unter Prot estanten 
gchen die Ansi chten auseinandcr. Vielfach zcigt sich cine Z W le s p al
t i g k c i t des GofiUI Is ; als Protestantcn sind sic f n r, als Deutsche g ege n 
Gustav Adolf. Ocr Geist der Zc it macht sich dabei stark geltcnd. FUr 
Bal'thold, der in den Jahren groBdontscli er Triinmereicn (L840/49) Ge
schichte schrieb, ist jeder Gcgnel' des H1lbsbnrgschen Kaisers eiD Landcs
ve rriiter, ein KurHirst Joh . Georg und ein General McJander ein echt 
deutsch cr Patriot, nnd selbst bei einem Treitschke, der 1894 den Ans
spruch IJfagte: "Eiu gntiges Geschick uahm den Retter des Protcstantis
mus hinweg in dem Augenblick, da er eiD Feilld unseres nalionaJell 
Staatswesens werden muCtc", erkellnt man den EinfiuC, den die von ihm 
so heiB ersehnte uud erstrebte Aufrichtung des deutschcn Reichs unter 
)}I'clllli schcr FUhrung auf scin Urteil ausgeiibt hat. 
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veran twortliche Ratgeber gab es bei ihm nicht ; seine schon genannten 
Mi tarbeiter wa ren, wie wir deutlich a us den Akten ersehen konncn, arbcit. 
same, pflich ttreue, charaktervolle, welt· oDd mcnschenkundige Manner, 
keine verlogenen, uu£ personl iche Vorteil e bedachte, kurzsichtige P art i. 
kularisten. Eioigc VO Il ihnen, Gunderode, Geyso, VuJtejus hatten hill· 
rei ch end Geiegcllhcit gchaht, die schwedischen Verhaltnisse llnd die Hih · 
renden Personlichkeitcn kcnnen zu lernen. -o bee wichtigerc Fragen wu rde n 
eingehende Gu tacbto n crstattet uud , wenn irgend moglich, gemcinsam 
linter Vorsitz des Landg rafcn grti ndJich nod Ir imiltig verhande lt. Dom 
leitenden Gedanken der hessischen Pol itik cntspricllt cs, daB in groJ3cn 
TeiJ en des delltschell Vo lkcs, lIuch in La ndern , deren Herrschcr ofIell e 
od er verstccktc Feinde der Schweden waren, der Glaube a n Gustav Adolf , 
als den ei uzig moglichen Hetter a us den dr,utschcn Wirrni ssen urid NotCH, 
sich wa hrclId seiner Tatigkeit in Deutschland ni cht mu erh uHen, sondcrn 
immer mehr befestigt hat CEgclhaaf, Edw. Schroder). Noch mchr spricht 
fUr die hessischen Ansichten die Tat.s ache , daB Ri cheli eu einen Zu
sammcnscllluB deutscher llrotestantcn uuter schwcdischer Flihrnng a i,s e iu 
di e Zukunft Fra nkreichs schwer gefahrdeudes Werk gehaJten und pla n
ma l3i g bekamllft ~at , auch noch nach Gustav Adolfs Tode 1). 

Die von deutschen Geschichtsschreibern geauBerte Sorge, daJl cin 
Sieg der corpus evangelicoru m Idee eine drilckende FremdherrschaJt fli r 
Deutschland herbeigefiihrt halte, haben dcr Landgraf und seine Manner 
nicht gehabt. Sic hiclten selbst eine Administration deutscher Gebiett! 
durch Ma nner wie Oxenstierna und Horn Wr un bedenklich. Schwcden 
lUuBte und konnte dem - besonders in seinen oberen Schich ten - vcr
clendeten, verkilmmerten DeutschJ and fur cine Obergangszeit das gcbcn, was 
ihm not tat: Hervorragend tiicht ige Filhrcr auf militari schem und politischem 
Gebiet und eiue aus eiuem geslUlden Bauernstande ausgehobenc zuverl ass ige, 
gut di sziplinierte Truppe vo n 10- 20000 Ma nn. Abor ni ema ls konoton d ie 
Schweden, ein Yolk, das lloch nicht eine .Mill ion stark war und in se iuer 
groBen lIfehrheit als Bauern, J il.ger, Seeleute Ober weite Wiume zc rstreut lebte, 
eine Rolle spielcn, wie die No rmanen in Engla nd. Deutschland hatte 
urn 1600 00- 40 Millionen Ein wohner und wa r kul tll rell we iter entwick clt 
al s Schweden. Kam es zu einer Union, so hattc der schwedi sche Adcl 
nod das wohlhabende B(irgcrtum noch mehr als frUh er seine BildllUg in 
Deutschland gesucht, nod Gustav Adolf, der Sohu einer holsteinschen, 
der Gatte einer brandenburgischen Prinzessill , nach Erziehung und .Bil· 
dung mehr deutsch und weniger franzosisch, als die meisten delltschen 
Fursten seiner Zeit, "wilrde so ganz deutsch geworden sein , daa Schwe
den fortan nur noch a ls eine deutsche Provinz hatte gelten konnen" 
(Feldmarschall v. Moltke "Ges. SchriIten" , n, 185 f.) . Schon sei t drei 
Jahrhundeeten waren die Bezichnngen zwischen den beiden stanllnvCL·· 
wand ten Volkern hochst bedeutsame gewcscn. In den Sta.dten Schwedens) 
die mi t wenigen Ausnahmen Kustenstadte sind, hatte sich nnter dem Ein· 
flnB dee Hansa das biirgerliche und das wirtschaftl iche Leben Schwedcns 
ansgebildet. E in machtiger Strom deutschen Geisteslebens ergoJ3 si ch 
mit der Reformation nach Schwedcn ; sic ist der Anfang cines neuen 
nationalen Lebens fiir dieses Land geweson. Zahlreich waren die Sch wc-

I) z. B. das brandenburgischo Eheprojekt, dadurch, daB or eine E he 
zwischen Oxenstiernas Sohn und dee schwedischen E rbtochter herbei· 
zufilhren suchte . 

• 
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dell , die ihrc Bilduug in Hostock, Wittcnbcrg, Frankfurt a. /O., lIc]rnstiidt 
lInd bis 1605 anch in Marburg empfingc ll ' ). Wclche Bcdcutung B1uts
vcrwa ndtschaft, g eistige Gemeinsamkcit uno eng vcrknupJtc kul ture llc 
Elltwicklung hi .. den Aufbau von Nati ona lstaaten habeu, das lchrt die 
Gcschi chte Eurovas sei t HXX> Jahron, das lchren Erfahl'ungen, die wir in 
d en ietz lcn 1.0 Jahren machten. Vcrstiindn is und Gercehtigkcit fur das 
kampfcllde Deutschland, tatkrartiges warrnherziges .Mitgefnhl fUr das zu
sllmmengeurochene, vcrelendetc Dcut schillnli haben moh .. ",I s irgend ein 
,tndercs Volk ucr Erde die Schweden bcwiesen !). Alios das berechtigt 
lIns ZLI sagen: die inneren Bcdingun ge u fUr ein gedcihLicbes Zusammen
Jebcn von Schwcden lInd Deutschcn in c inc lll B ll lldesstaat, der an der 
Ostscc scinen Schwerpuukt hatte , warcn vorhand ell . Die Ehe des Kur
prinzen von llraudeuburg llIi t del' sch wcdischcn ErLtochtcr hlittc die Ent
wicklung in hohe rn MaBe gcfOrdcrt, eine condit io s ine qua non war 
s ic ni cht. • 

Die Sorge um ihre " libertiU" ' uud der in kl e inl ichen dynasti schcn 
Strei tig keiten verklimmerte Sinn de l' deutsche ll prolcstanti schen Flirsten 
habcn sie unHih ig gcmacht zu crhonen, welch we l't"o ll o Buudesgenossen 
di e Schweden ftir sic werdcn kon uten. Sic haLJCll s ic ,d s Fromdo in cine 

• Linie mit Franzosen, Pole ll , Span ie rn gestc ll t !). Landgraf Wilhelm ist 
(li ne AlI snahme-Erschei nung unter den Fprs ten sc iuer Zoit. An fiirst
li che lll Sclbstgcfiihl hat cs ihm ni cht g.cfchJt. Versuchell , di e Grhllzen 
s.e iner berechligten Selbstillldigkci t und Handl ungsfreiheit al s Trllppcn
Hihrer und Landesherr e inzuengen , ist er cntschi cden en t-gegengetreten . 
Aber ebenso g roB war se ine E insicht und seine Fiihigkeit, die cigenen 
Jnteressen gro13 eren all gemeinen Interessen nn tenmordnen. Ein Gustav 
Adol f als capo, tutor der pol iti sch noch so , unreifeu , zanksUch
tigell deu tschen Protestantcn war notwelldig. Auch von e incm Kurprinz en 
von Brandenburg, al s dessen Erben, e rh offte er eine krnftvoJ1e 'tentral-

1) Edw. Schroder, " Deutsch- schwedische und schwedi sch-deutsche 
i{uJturbeziehungen in alter und lIeuer Zeit ~' . 'Goltinger ?!litteihlllgcn 1922, 
Jahrg. 3, Heft 2. 

ll) "Deutsch-schwedjsche miitter". VierteljahresschriIt flir deutsch
schwedisehe Kultu rgemeinschaft, Jahrg . 192'2/23. Nahcrcs a.u ch in meinem 
Allfsatz: "Die schwedenfreundliche Politik Hessens del' Jahro 1681/341<. 
Ma rburg 1023. 

'1) Das ist anscheinend auch allf dio allgemeine dout-sehe Geschi chts
schreibung ni cht ohne EinHuB gewesen. Sic sagt in dcm Abschnitt iiber 
den 30 jU.hrigen Kri eg niehts tiber die volki schc Verwand schaft del' 
Schweden und Dentschen, und de r Unterschi ed zwischen der schwedischcn 
j)ol itik v 0 r 1634 und n a c h 1634 wird wenig beaehtet. Erst Illit del' 
letzt e ren ergab si ch aber der untiberbrtickbare Gegonsatz zn firandenburg, 
de l' nach dem Kriege auf den Weg nach FerbeJJin fUhrte. Zu MiBver
standnissen mull es auch fUhren, wenn in den deutschen Geschichts
blichern imlller von den "Groneltaten" gesprochen wird , dio "die Sehweden " 
in D eut schland begangen habcn, ohne zu erwiihncn, daB di ese Schweden, 
di e dcr Krone Schweden verpili chteten Soldnertruppen waren und fast 
;Lll sschlieBlich aus Nichtschweden (Ober 'Jo% sogal' be i der Banersehen 
Armee von 1635) bestanden, und zwar vornehmlich aus Deu tschen unter 
delltschen Obersten und Hauptieutcn. Die nationalen schwedischen und 
til1 l1i sche ll Rcgimenter, mit dcnen Gustav Adolf 1S30 in Doutschland er
l:I (' hiPII , zc ichll e ten s ich durch :Manneszucht lInd gu ten Geist a.us . 
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gcwnlt. Du,s Wohl DeuL sc hlands hat ihm , wie cs in Giinderodes 
Denkschrift heiBt , j ederzeit aurrichtig am Herz c lI gclege n , 
,~bcr ebenso, wie sei n Fr e llnd Bernhard vo n Weimar , ha.t 
e r sc harf zwi sc h e ll dcut s c h c n und h absburgischc u in tcr
csse ll unter sc hi e d e n. 

Ob sich di e Zukunrt ei ll cs deutsch-schwedi schcn Bundcsstaatcs zu 
ciller flir Dcutschland - rni L od er oh ne BlIiern - glinsti gell gesta ltet 
haben wtirdc, kann n:~liir1i ch nielllund sagclI . Abel' ihm von vO l'lIherei n 
Lebens- llud r~IILwicklll!lgsHi.higkcit abzu sprechell und dell Tod O us tu.v 
Adolfs mit Bothe und 'l'rcitschke al s oin Hi .. Deutschland g-liick liches Er
eignis zu erkHiren , das ~cht !loch welliger an . Vo n den MOlll ent'-'n, di e 
bei Erorlerungen ilber di ese durchaus nicht werllose Fragc in Belracht 
zu ziehen si nd . fii hre ich auBer dem schon (S. (0) erwll hn tell nur folgende 
1\U : L. Das urkundliche l\'Iaterial Bothes bercchtigt uns zu sagen: Gustav 
Adolf wiirde !lach gliicklich erkti.mpftern Frieden d iejeuigen deutschen 
Lilllder, die s ich illln Ilngeschlossen hii.tten, mit Schweden, Finnll.lnd und 
dem Baltikulll z' u ei n clll Wirt sc haft sge bi ot vel'eilligt habcu. Die 
natiirli chen Bedingungen fUr ei nen solchen Zus,lmmenschlull warcn durch . 
<IUS g liustigc, boten fiir alle Tci le vorteilhafte Aussichlen (Bothe, S. 178 
bis 194) I) . Nichts ist aber gee ignctcr, Gegenslltze zu iiberwi nden, ab
sei ts stehende Gebiete der gleichen Nation zum AnschluB zu bringen al s 
eine den allgelll ci nen Bedilrfnissen enlsprechende wirtsch ttftli chc Veil
einigung. 230 Jahre spater witr os die preuBischc Zollpolitik, di e der 
Aufri chtulIg des Reiches den dellkbar bes ten Vo rschub leistete, di e di e 
Mainlinie libcrbruckte. 2. Del' Gegensatz Frankreichs zu Spanien·Oster
reich blieb aller Wahrscheinlichkei t nach ei n schlirferer al s der zu 
Schwedcn-Deu tschland. Auch <Ia s war geeignet, den Buud innerli ch zu 
fcstigen lIud zu erweitern. 3. Diejenigen Eigenscha'ften der Dell tschen, 
di e allezeit di e H1Ulptursachen ihrer poiitischcn SchwiLchen gcwcsen si nd , 
wil rden s ich mollr und mehr "erloren haben, wen n s ic scholl illl l7 . .J'Lhr
hllndert ein seefahrend es, koloni sie rendes Volk ~eworden wilron. 

"Vohl gingen die Ideen Gustav Adolfs seiner Zeit weit 
voraus, aber e r, einer der groRten Manner der Geschichte, 
gleichgrolil als HeerfUhrer, Staatsmann und sittlicher Charakter, 
hatte der Zeit den Stempel seines Geistes aufgepragt; er 
war der Mann, der die geschichtliche Entwicklung in andere, 
fUr die Masse der Deutschen gliicklicherc Bahnen lenk en 
konnte. Und cin Friedrich Wilhelm von Hohenzollern hatte 
alle Eigerischaften, ein ibm wiirdiger Nacbfolger zu werden. 

Der von dem starren Dogrnatismus dieser Zeiten freie 
corpus evangclicorum-Gedanke Gustav Adolfs ist einer der 
grollartigsten, weitblickendsten der W eltgeschichte, die 
Jabre 1631-35 in denen ein hessis c herLandgraf, 

I) Urn so merkwlirdig~r ist das , was Bothe in Abschnitt III b 2 sagt 
zur BegrUlldung seiner Ansicht, daB Gustav Adolfs Tod ein Gliick fUr 
Deutschl;.md wnr. Man da.rf VOII oinem GlIstav Adolf und Oxensticrna 
nicht annehmen, daB sie nu.ch Aufrichtung eines deutsch-schwcdischen 
Bundes etwa.s getan haben w(irden , das ebonso llllbiUig wio unklug gc· 
weson wa.ro, 
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im Geg e nsatl lU den ander e n FUrsten des mitt
leren und n o rdlichen D e uls c hlands, klar, ent
schieden, mutig und aufopfe rnd fUr di e genialen 
Plane Gustav Ad o lfs und di e Sammlungsbestre
bungen Oxensticrnas si c h e ins e tzc, sind der be~ 
deutendste Abs c hnitt h e ssi sc h e r Geschi c hte'). 

XIX. Umsch''''llllg (ler Xriegsln.ge in Slllld outschlulld. Dor Lnndgrnf 
gibt seine Operutloncn 3111 Rhein Iluf uud lliflt seine TrUI)pCII unch 
Siidwestcu marschiercn ( .Iingnst JH3-l). J)le }~ utscheidulIg fiillt bei 
Nijrdlillgcll. Kursnchsen l'crstiintii gt 81ch ilia Osterreich in J'lrlla. 
(Oktob. Nov.) ])ie Obertlcutschcn lIud HosseD miisscn mohr ontl 
mehr Ililre bel Fr.tukrel ch snehen. l ,ulIllgrnf Wllhchu bemiiht 8ich, 
(lie Stellnng OxclIstiernas zu slUt:f.cu 111111 di e wcitere Zersctzung 

tier eVlIugell schen ('artci 1;11 verhludern .. 

Die Gedanken, die Landgraf Wilhclm ~nd seine Rate 
(iber die DurchfUhrun g des Krieges und den Aufbau des 
zerrissenen, aus tausend W un den blutenden D eutschlands' 
heglen und in dem Memori ale vom 23. 4. 1634 l um Aus
druck k omm en, haben keine Gestalt gewomm en. Der Kur
flirst Georg Wilhelm von Branden burg war nicht der Mann, 
der einen kuhnen EntschluB zu fassen, einen bestimmten 
Plan konsequent lU verfolgen im Stande war. Immer wieder 
siegte in Berlin der Einflull des Grafen Schwarzenberg tiber 
den des schwedenfreundlichen Kanzler Gotzen; immer wieder 
fiel Brandenburg in die R olle eines Trabanten Kursachsens 
zurUck, obwohl es die U nzuverlassigkeit und U nfahigkeit 
des Kurftirsten Joh. Georg und seiner M1inner genau kannte. 
Zweimal hat es in dieser Zeit nach K osers Ansicht die Ge
legenheit, da es Entscheidendes fur die eigcne und die 
deutsche Zukunft tuen konnte, verpaBt ' ). 

Oxenstierna und Landgraf Wilhelm wiesen wahrend 
des Frankfurter Konventes vergeblich die endlos redenden 
und intriguirenden Stande auf eille energische Fortftihrung 
des Krieges hin, als bestes Mittel lum Frieden, den alle 
wUnschten. Der Landgraf hatte gleich bei Beginn der 
Tagung die Bedeutung seiner Operation en hervorgehoben 
und verlangt, daB er mit Geld aus der allgemeinen Kriegs
kasse unterstutzt wilrde, da seine speziellen Gegner, die 
Ligisten, von dell Spaniern monallich 50000 tlr. erhielten '). 

I) Joh. Halter, "Die Epochen dee doutschcn Gcschichtc". Stuttgart 
lD23, S. 228, ist der Ansicht, daB der 'rod Gustav Adolfs bei LUtzcn im 
SS. Jahrc seines Labens CiD groBes Ungl ilck filr Dcutschland gewcsen seL 

') R. Koscr, S. 446, 460 und 462. 
S) Hess. Memoriale vom Miirz 1634. 
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Aber mehr wie je hielten die einzelnen Stande mit der 
Abfiihrung der falligen Umlagen zur gemeinsamen Kriegs
kasse ·zuriick 1) . Die kursachsischen Friedensver
handlun gen und der Geist des Frank-furter Kon
vents lahmten die ganze Kriegsfuhr,!ng der 
Protestanten , wahrend die der Katholiken an Einheit
lichkeit und Energie gewonnen hatte. Nach Wallensteins 
Ermordung war der Oberbefehl auf den Kaisersohn Ferdi
nand, K onig von U ngarn, ilbergeg angen mit Gallas und 
Piccolomini als Hauptstiitzen. Mit g rollerer Entschiedenheit 
als sie dem stets politisierenden, abwartcnden Friedla·nc1er 
eigen gewesen war, begannen diese im Mai ihre Operationen. 
Mitte J uli fiel Regensburg nach 2 monatiger Belagerung; 
ein spanisches I-leer unter dem K.ardinal-Infanten w ar von ' 
Ita!ien im Anmarsch, und die sachsischen Truppen, 
die mit dem J3anerschen He e re bis unter die 
Mauern Prags vorgedrungen waren, erhielten 
von ihrem Kurfftrsten in geradezu perfider Weise 
soIche Anweisungen, daB we.itere Erfolge Baners 
vereitelt wurden, und er sich zum Ruckzuge 
gen otigt sah '). Die Lage fiir Herzog Bernhard und 
Horn in Ober- und Mitteldeutschland wurde immer bedroh
!icher. Eine Entscheidung ruckte heran. Da rief Oxen
stierna, ahn!ich wie Gustav Adolf bei Niirnberg und vor 
Lutzen, von alien Kriegsschauplatzen Verstarkungen herbei. 
Den Landgrafen hatte er schon in den letzten Tagen des 
Juli auf den zunehmenden Ernst der Lage aufmerksam 
gemacht. Am 8. August bat er ihn, dem Hauptwerk zu
liebe, seine Plane einzuschrankeo, den Beckermannschen 

_ und Nassauischen Truppen die Marschrichtung auf Schwein
furt zu geben, mit seinen Truppen den Schutz des Wester
waldes und der Wetterau zu iibernehmen und auch am 
Main einen gelegenen Posten zu besetzen, da der Feind 
das Herzogtum Franken und die Verbindung mit · den 
Oberdeutschen Armeen bedrohe a). Dem Landgrafen wurde 
es recht schwer, die Abmachungen mit dem Prinzen von 
Oranien, die eine dauernde Starkung seiner militarischen 
Stellullg am Rhein und wertvolle Beziehungen zu den 
Generalstaaten versprachen, zu widerrufen und seine miin-

I) Dalwigk and Antrecht an den Landgrafen, Frankfurt a. M. , den 
12.7. 1634. Chemnitz, 11 , S. 382. . 

2') Inner, S. SOL!. - DUrbeck, S. 19. 
I) Oxenstierna an den Landgrafen, Frankfurt a.. M., den 18. 7., 22. 7., 

8. 8. (pr. Schwerte, den 17. 8.) n. 12. 8. 1634. 
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sterschen Quartiere wiederum groBen Gefahren aUSlusetzen. 
Aber er wuJilte, wieviel auf die Behauptung der sehwe
dischen Machtstellung zwischen Main und Donau ankam, 
und war sehon am 22. August entsehlossen, der Aufforde
rung des R eichskaozlers nachzukommen. Als der van 
Frankfurt entsandte L. H. von Calenberg bei ihm am 26. 
August in Schwerte eintraf, hatte er bereits rnit dem Prinzen 
van Oranien in Rheinberg sich personlich auseinanderge: 
setzt und die ootigen Anordnungen getroffen. Die Infan
terie und Artillerie wurden in die festcn PHitze verteilt, 
Melander mit der gesamten K avallcri e derartig in Marsch 
gesetzt, daJil er uber Brilon - Frankenberg am 4. September 
die Gegend um Friedberg erreiebte '). Der Landgraf per
sonlieb war am 28. August in Ruthen und traf am 1. Sep
tember in Kassel ci n. Wahrend er von hi er aus, von 
Geyso und Gtinderode unterstUtzt, flir den Schutz West
falens und Hessens gegen Geleen und Bonningbausen noeh 
weiter sorgte, kam die Kunde von der 3 tiigigen Sehlaeht, 
die am 25., 26. und 27. August bei Nordlingen gesehlagen 
war. AlIe MaJilnahmen Oxenstiernas, die beiden siiddeut
schen Heere zu versUirken, waren zu spat gekommen. 
Herzog Bernhard und Horn hatten eine schwere Nieder
lage erlitten. Sehon die naehsten Tage li eJilen den ganzen 
Umfang des Unheils, das jetzt uber die protestantisebe 
Partei hereinbraeh, ahnen '). Die katboliseben Heere be
machtigten sich in wenigen W ochen starker Stlitzpunkte 
der seh wedisehen Maehtstellung; die Herzogtumer Wiirttem
berg und Franken gingen bis auf wenige leste PIa.tze ver
loren. Horn war in Gefangenschaft geratenJ Herzog Bern
hard fOhrte die Triimmer der beiden H eere uber Heilbronn 
auf Frankfurt zuruck. Es war eine ungeordnete, nach 
Bezahlung ungestUm verlangende Soldateska von etwa 
14000 Mann, deren einziger Halt kunftig die gemeinsame 
Not und die geniale Personliehkeit des Herzogs bildete. 
Mit ihnen operierte er in den nachsten drei !v.lonaten zwischen 
Frankfurt- Friedberg - Mainz und zwisehen dem Nahetal 
und H eidelberg und behauptete sieh -.:. bald mit dem Ein
greifen franzasiseher Truppen, bald mit einer Unterstiitzung 

I) Kr. A. 1634, HT. Landgraf an Giindcrode, Schwerte, den 22.8. 
(o i~c nhi.ind ig), an Oxenstierna, Schwerte , den 18. 8.,22.8. , RUden (lWthen), 
dl'lI 28.8., Oassel, den 2.9. 16fJi.l . 

') O.'\cnsticru<t an den Landgrafcn, Franklurt, den 30.8., 31. 8. u. 3. 9. 
I.nnd~rar all Oxcnsticrna, Knsscl, den 5. D. L. H. v. Oalenberg an den 
Laudgrnfcll , Frankfurt, den 4. n. 

! 
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durch Baner und die nordlichen Bundesgenossen rechnend -
gegen die Oberzahl der Feinde 1). 

Die F o lg en der NOrdliDger Sc hl acbt waren 
derartige, d aC man sie zu den groCe n E nt
scheidungs-S c hl ac ht en derWeltgeschichte rech
nen kann . Der Frankfurter Konvent, auf dem die Un
fllhigkeit der Deutscben, praktische Politik zu treiben, die 
schOpferiscbe Tatkraft Oxenstiernas bis zuletzt aul die 
harteste Probe gestellt hatte, g ing auf die Nachricht von der 
NOrdlinger Niederlage vOlli g in die I3rlicbe '). Die Ver
handlungen der kursachsischen und kaiserlichen Friedens-' 
delegierten, die sich seit Juni zuerst in Leitmeritz, dann in 
Pirna hingeschleppt hatten, kamen nun in Flull, unter de1Jl 
Yorsitz des Landgrafen Georg "des heiligen romischen 
Reiches Erz-Friedensstifter", \Vie ihn schon Gustav Adolf 
in gutmutigem Spott genannt hatte. Vor der Tatsache deT 
kaiserlichen ~Taffenerfol ge verlor KUTsachsen den letzten R est 
von politischer Klugheit und Rucksichtnahme auf seine 
evangelischen Glaubensgenossen . Am 14. November wurde 
in Pirna ein Pra.liminar-Friede unterzeichnet, der Anfang 
J an uar ratifiziert werden soUte. Die kat h 0 lis c hen Po
litik e r hatt e n ihr Ziel, Kursachsen dUTch Ge 
w ii hrung g r olle r V orte il e von den ub ri gen Evan 
gelischen zu trenn e n , e rrei c ht. Von den getroffenen 
Abmachungen wurde den anderen Evangelischen keine offene 
Mitteilung gemacht '). lbr Bcstreben, weitere Bresche in 
das wankende Gebaude der protestantischen Partei zu legen, 
war unverkennbar. Es nOtig te die Oberdeutsch~n und 
Hessen-Kassel sich mehr an Frankreich anzulehnen. Nur 
dadurch konnten die unter dem EinfluJil.Kursachsens sfehen
den Stande, insbesoDdere die Niedersachsen und die Thuringer 
vom Beitritt zu dem Separatfrieden abgehalten werdeD '). 
Hierzu ka m, d aJil die militarischen Ereignisse die Ober
deutschen schon in d iese Richtun g getrieben hatten. Im 
Anfang des Jahres 1634 batte der bis c h Ofli c h e Statthalter 
von StraJilburg die Stadte H agenau und Zabem c1em Schutz 
franzOsischer Truppen anvertraut. U m das iD Aussicht ge-

I) Vultejus an den LandgraCen, Mainz, dell 24-., 26., 00. LO., 5. H ., 
Worms, den 25. H., 8. 12., 12. 12., 18. 12. 16U4. Chemnitz, 11 , S. 535 C. 
- Droyscn, 11 , S. 2Of. - Hitter, HI , S.581. 

') AuUer Chomnitz auch lIel lJig, S. 574- 5&J, 593 f. 
I) Vultcjus all den Lalldgrafcn, Worms, den W. 12., eiu Schro ibcn, 

das die Danustiidlische "Politik " in rccht ungunstigcm Lieht crsehci ncn Hi6t. 
") Niiilercs im Ill. Teil meincr Arbeit. 

• 
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stellte Eingreifen derselben zu erlangen, hatten die Heil
bronner Verbtindeten, in hOchster Not kurz vor der NOrd
linger Schlacht, eingewifligt, daB Philippsburg unter. eil}em 
d e utsch e n K ommandanten von den Franzosen bis zum 
FriedensschluB besetzt wurde, und Anfang Oktober k onnte 
der von kaiserlicher 'Obermacht im Oberelsa.13 bedrangte 
Rheingraf Otto die dortigen festen Platze, die R eichsstadte 
K olmar, Schlettstadt u. a. nur dadurch retten, daB er sie den 
Franzosen in vorlaufige Verwahrullg gab I). Die Lage der 
deutschen Protestallten war die denkbar schwierigste. Ob 
sie sif h dem Kaiser und damit der katholisch-spanischen 
Partei unterwarfen oder si ch in Frankreichs Schutz begaben, 
das eine war ebenso bedenklich fOr ihre und des Reiches 
Zukunft, \Vie das andere. Aber auch die schwedische Htilfe 
hatte an Wert ftir sie verloren . Die von Gustav Adolf und 
Oxenstierna a ngestrebte rasche Kriegscntscheidung war 
fortgesetzt durch Kursachsen und seinen Anhang verhindert 
worden. Die Htilfe an Geld und Truppen, die das dtinn
bevolkerte, arme Schweden gewahren konnte, wurde mit 
jedem Kriegsjahr geringer. Von dem nationalen, gut dis
ziplinierten Heere des Konigs waren nur schwache .Dber
reste vorhanden. Das, was aIs "schwedische R egimenter" 
von 1632 ab bezeichnet wird, waren, mit wenig Ausnahmen, 
von SOldnerfUhrern aller H erren Lander zusammengebrachte 
Mietlinge, die tiberal!, wohin sie kamen, g leich tibel hausten. 
J e mehr die Autorit;;.t Oxenstiernas aboahm, je lassiger die 
einzelnen Stande ibre Beitrage Zll der gemeinsamen Kriegs
kasse zahIten, urn so grOller wurde die U nordnung in den 
Quatier- und Kontributions- Verhaltnissen; die Truppen 
wareI1 zur Selbsthilfe. geotltigt, uod mit ihr schwanden die 
letzten Reste von Zucht und Ordnung. Bei den schwedischen 
Reichsraten und dem Kanzler war mit der fortschreitenden 
E rkenntnis, da.13 alle Mtihe, die deutschen Protestanten zu 
einigen, vergeblich war, die Neigung fur sie einzutreten, 
natiirlich immer geringer geworden; nur noch dasschwedische 
Staatsinteresse kam fOr sie in Betracht '). Von einem Friedeo 
urn jeden P reis hieIt sie das lebhafte Empfinden Oxenstiernas 
fu r die Ehre und das Ansehen seines Vaterlandes und die 

' ) Rittef, Ill, S. 585 f. 
2) Relation ilber die ErkJlil'ungen des Reichskanzlers nul den Vor

(rug von Vultejus, Mainz, den 24. 10. 16M. Oxenstierna sugle darnals: 
.. WClln er jetzt zur(lekblieke, milsse er sagcn, der Konig habe mit seinem 
~illgreifcn ill die deutsehcn Wirrcn magis pie quam prudcnter gchandelt." 
Chcmnitl:, n, 620. 

• 
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Dberzeugung zuruck, dall die Zukunft desselben aufs starkste 
von dem nach der Ostseeherr5chaft drangenden Polenreiche 
gefahrdet war, wenn der K aiser als Sieger aus dem Kampfe 
hervorging ' ). 

Bei einer Beurteilung der H altun g Hessens wahrend 
dieser sehwersten K risc des g rollen I<'rieges ist also zu be
achten, dall das Interesse, das Sehweden und die deutschen 
Protestantcn ancinandcr band, noch immer einer realcn Unter
lage nicht entbehrte, und dall die Klarheit und Entschieden
heit der Fiihrung, vom I-IerlOg Bernhard und dem Land
grafen abgesehen, bci keincm cinzigcn d e u t s c hen FOrsten, 
sondern nur bei Mannern wie Ox enstierna, Horn , Baner, 
Torstensohn, das fur die F ortfiihrung des Krieges nOtige 
Geld aber nur bei Frankreieh zu linden war. Wahrend die 
protestantischen Stande. die einen mehr, die anderen weniger 
entschieden, von Oxenstierna abrOckten und abwarteten, 
was werden wOrde, trat Landgraf Wilhelm sofort offen in 
W ort und Tat mit dem Bekenntnis hervor, dall er an dem 
BOndnis mit Schweden festhalte, und es die Pflicht der 
Bundesgenossen sei, den Kanzler zu unterstOtzen. Er rn einte, 
die Lage sei keineswegs so schlimm, wie vielfach angenornmen 
wOrde, und machte Vorsehlage, wie dureh Zusamm enfassen 
der auf den versehiedenen Kriegssehauplatzen vorhandenen 
Truppen noeh vor dem Winter ein Erfolg erreieht werden 
kOnne. Sein Mut und seine Anregungen wurden vom 
Kanzler und Herzog Bernhard anerkannt und haben auf 
sie unverkennbaren Eindruck gemacht '). D em Geh. Rat 
Vultejus wies der Landgraf an. auf dem in Aussicht ge
nommenen Konvent in Worms scin moglichstes zu tun, da.5 
Miiltrauen und Eifersueht zwischen Schweden und seinen 
bisherigen VerbUndeten unterdruckt wiirden; er solle den 
letzteren _ die heillosen Zustande vorstellen, die entstehen 
mUBten, wen n sic jetzt den Kanzler verlieCen. Dieser ware 
daran, das Werk neu aufzubauen, gr o llte Vorsich! 
gegeniiber Frankreich sei geboten '). 

x..'X. RUekbllek DlId Ans bllek. 

In dem raschen W echsel und in der verwirrenden FUlle 
der Ereignisse der J ahre 1633 und 1634 sind die l e it e nd en 

1) Chemn itz, Il, 620. 
t) LandgraI an Oxensticrna, Kassel, den 7. 9., 6. 10., 14. 10 mit 

Anlagen. Oxensticrna. an den Landgrafcn, Mainz , den 1. U . u. 11. 11., 
Worms, don 18. 12. 1684. ])royso l1 , 11 , S.44 , 

.) lustr. flit Vultcjus, Kassc1 , den 6. 11. 1684. 

• 
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Gedanken der hessis c hen Politik und Krieg: 
fu h run g deutlich erkennbar: Nicht durch Verhandlungen, 
nur durch s tarke milita rische E rfolge ka nnen die Evange
lischen einen ertraglichen Frieden erreichen i die Aufgabe 
ihrer im Nordwesten des R eiches vorhandenen Streitkrafte, 
also der niedersachsischen Armee. der H.essen und cler bunt
gemischten Truppe, die unter schwedischem Kommando 
zwischen Lahn und Sieg die W etterau und den Westerwald 
schOtzen sollte, ist es die Ligisten aus dem Gebiet zwischen 
W eser und Rhein zU vertreiben und an diesem Strom festen 
Full zu fassen, damit der geordn ete U nterhalt fur eine starke 
Armee gewonnen, die militarische und politische Ver
bin dung mit den Niederland ern hergestellt und de rAn g riff 
aufKoln vorbereitet wird. Viermal hattedie hessische 
Armee eine Offen~ive, die sich dieses 'Zie] gesetzt hatte, 
unternommen: im Januar-Februar und im August 1633, im 
Mai-Juni und im August 1634. Der wiederholt in e rreich
bare Nahe geruckte Erfolg blieb aus, dreimal \Veil die Hessen 
von dem Herzog Georg im Stich gelassen wurden, das letzte 
Mal, weil die Ereignisse in Oberdeutschland die Aufgabe 
der hessisch-niederlandischen Offen&ivplane verlangten. So 
kam es, daJil am Ausgang des J ahres 1634 die H essen die 
bisher so eifrig verfolgte strategische Offensive aufgeben 
und unter Festhaltung der in den Stiften Paderborn und 
MOnster und in der Grafschaft Mark gewonnenen festen 
Platze sich auf die Defensive beschranken muJilten . 

Betrachtet man die hessischen Operationen der Jahre 
1633/34 in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenhang 
mit den Hauptereignissen dieser Jahrc, so wird man ihnen 
eine g raBere Bedeutung beizulegen haben. Ahnlich wie in 
1631/32 (I, 113) haben sie auch in den beiden folgenden 
Jahren die rechte strategische Flanke der Schweden und 
ihrer oberdeutschen Verbundeten gedeckt. Ohne die Stand
haftigkeit des Landgrafen ware es jenen nicht moglich ge
wesen, mit ul1zuverlassigen, ja direkt feindlich gesinnten 
Bundesgenassen im Rucken, ihre Machtstellung im Sudwesten 
des R e iches aufrechtzuerhalten, von da aus die J{aiserlichen 
llnd die Bayern zu bekarnpfen und dem Verlangen der 
Franzosen nach festen Platzen am Rhein und im Elsa6 
Widerstand zu leisten. Entscheidende Erfolge der Evange
Iischen waren auch in den Jahren 1633 /34 noch durchaus 
moglich gewesen. W odurch sic verhindert wurden, kann 
nach meinen AusfOhrungen uber die KriegfOhrung des H erlOg 
Georg kaum zweifelhaft sein. Der Kurfurst von Sachsen 

• 
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. war der Schwiegervater des Landgraf Georg von Darmstadt, 
und dieser der Schwager des Herzogs Georg. Dynastische 
Gesichtspunkte beherrschten ihre Politik; gemeinsam war 
ihnen die Abneigung gegen den Kalvinismus. Die Sorge 
des millgunstigen, geizigen Herzogs Georg, dall die Festi
gung der Hessischen Machtstellung in Westfalen seine 
finanziellen (Quartier-) Interessen schadige und seine letzten 
PIlIne und Ziele becintrachti gen kOnn e, ging parallel . ",it 
dem rastlosen Streben des Darmstlldter Kanzlers Dr. Wolff 
den Landbesitz seine T l errn zu vergro0eren, und dam it 
eigenes Ansehcn und eigencs Vermogen zu vermehren I). 
Die Fa<\en der gegcn Hessen gerichteten Tatigkeit der 
Dresdener, l-lildesheimer und Da~mstadtische r P olitiker ka nn 
ieh zwar im einzelncn nicht blol& legcl1, wohl aber genUgen 
die Marburger A kten, urn sie in ihren Wirkungen zu er· 
kennen, in den Jabren 1633 /34 und nocb dcutlicber 1635!36. 
Imm er wieder stoBt der in Dbereinstimmung mit Oxenstierna 
wr Sammlung der Krafte, zu energischer Kriegfiihrung und 
gem e ins a men Friedensverhandlungen drAngende Land
graf Wilhelm auf Widerstande; die von Dresden, Darmstadt, 
Hildesheim ausgehcn. (T. Il L) 

Den Bestrebungcn der kaiserlichcn Partei, die Evange. 
lisehcn unter sich uneinig zu machen und von Schweden zu 
trennen, leisteten die kursacbsischen Politikcr in den G Monaten 
bis zum Prager Frieden Vorschub, ob in klarer Erkenntnis 
der Folgen mag dahin gestellt sein. Die Kurzsichtigkeit 
und Leichtfertigkeit, tlie fOr sie charakteristisch ist, hatte 
ibre Position gegeniiber den kaiserlichen Friedensunter
h ~ ndlern schon so gcschwacht, da0 sic 5ich wciter energielos 
treiben Hellen und all die A banderungen der Pirnaer Ab
machun gen, die jene noch vOTllahmen, 5ich gcfallen lassen 
mullten. Es traf das ein, was ein KOlncr Jesuit g lcich nach 
Abschlull des Vorfriedens an franz Osische Ordensgenossen 
geschrieben halle: "Der ](urfiir5t von Sach5en \Vird seine 
Reputation verliercn, die Verbiindetc ll werden durch Lock-

I) Nahcres, insbesondere die Aullcrungcll des I". M. v. Amim und 
Giinderodc [iber die unheilvollc Tll.t igkc it des Dr. Wolf in 'I'. JlI , Kap . V. 
Fcuquil\re nennt ihn "perSOllllgc fort mechant scIon ropinion commune 
et dependa.nt de I"Eml)Crclll·, lIIai s habilc ct d'ullc grande CXI}erience dans 
les affaircs d'Allcmagne" (Hollllllel , VIII , 852 Anm.) Die Denkschrirt 
GUnderodcs bczeichnet aJ s lIaupth inciernis oiner Verstilndigu ng in dell 
Jahrcll 1635/86 "ullruhige Kopfe, wclche nnch echler Wo I r Sit r t Ill chr 
ihr privnt aJs des gemci nen Wesens lntercssc geliebt". In den Marb. 
Aktell filldclI sich IIlchrfach lI inweise, daO J. n.ndgraf Georg untcr dem 
Einflu8 dcs Dr. Wolf und 1I0rzog Georg untcr denl dos i\larschaJl v. 8to
ding slanden. S. un ch lIelbig, S.627, Giinthor, S. 97 f. 
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speise getrennt. Es wird alles in den Pakten woh! ver
klausuliert, die Zugestandnisse sind nur scheinbare"·l). Und 
die eigene Gattin des KurfUrsten schrieb an Arnim, als in 
Dresden Anfang Juni 1635 ein Dankfest wegen des frohlichen 
F riedens gefeiert werden sollte: "Gott vergebe es mir, aber 
ich werde wohl nicht dafiir danken, denn es komrnt rnir 
vor wie eine KomOdie, der die TragOdie bald folgen wird" 2). 

In Hessen setzte Landgraf Wilhelm seine auf Samrnlung 
der evangelischen Krafte gerichteten Bestrebungen wahrend 
des Winters 1634135 fort, er berniihte sich ein Zusarnrnen
wirken des oberdeutschen Heeres unter H erzog Bernhard, 
der Niedersachsen, der Weimaraner und Schweden zu stande 
zu bringen und dadurch kriegerische Erfolge zu erzielen, 
die den Kurfiirsten von Sachsen zu einer ehrlichen Ver
tretung all er deutschen Protestanten und die Gegner zurn 
Einlenken veranlassen soil ten '). Schon in der zweiten 
Haiftc des Novembers tritt der erwahnte Umschwung in 
seiner Auffassung der Lage ein; er erkannte, da8 nur die 
Aussicht auf franzOsische Unterstiitzung den ganzlichen 
Zerfall der protestantisehen Partei verhindern, Niedersachsen 
und kleinere mitteldeutsche Reicbsstande von dem kur
sacbsiscben Friedenswerk fernhalten konnte'). Wahrend er 
noeh am 6. November mit der zeitweiligen Vberlassung 
fester Platze an Frankreich nicht einverstanden war, schrieb 
er am 18. November im Hinblick auf die scbwebenden Ver
hand!ungen der Oberdeutschen mit Frankreich an Vultejus : 
Was per majora dem Allgemeinen evangelischen Wesen 
zum Besten vor gut be funden \Vird, dem wollen wir keine 
difficultaten machen. W enn Frankr e ich e rnstli c h mit 
dem Kais e r brechen will , k a nn:m a n akkordieren 5). 

Die nocb naber zu schildernden Bestrebungen des Land
grafen, bessere Grundlagen fiir einen allgemeinen Frieden 
zu schaffen, bilden schon den Vbergang zu einem veranderten 
politischen System, zu einem neuen, dem vierten Abschnitt 
des gro/ilen Krieges, in dem sieh zeigt, daB die U neinigkeit 
und der Partikularismus der Evangelischen nur die Unnacb
giebigkeit der Gegenpartei gestarkt, die Bahn fUr das Ein
greifen Frankreichs frei gemaeht, die Zucht- und Treulosig
keit der Soldateska vermehrt und hierdurch den Krieg end
los verlangert haben. 

' ) Helbig, S. G05. 
2) Inner, S. 824. 
8) Nliheres in Teil 11 L 
4) Landgraf an Vultcjus, Kassc1, den 24. 11. 1634 (in Chiffcrn), 
') "Heilbr. Bund 1634," Ill. 
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